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V o r r e d e 

z u m z w e i t e n T h e i l. 

W i d e r Erwarten ist die Erscheinung dicses Werks, 

besonders durch den Sticli der Karten, selir yerzogert 

worden. Indem endlich auch der zwcite Theil er-

sclieint, liabc ich dabei nur noch eines Umstandes 

zu erwahnen. Dio Darstellung der karpathisehen 

Sandsteinformation im VII. Capitel, nach meinen 

friihern Beobachtungen und Ansichten, war bereits 

im Druck vollendet, ais ich Veranla'ssung und Ge-

legenheit fand, nochmals Beobachtungen dariiber 

anzustellen, welche mancherlei Berichtigungen iiber 

diesen schwierigen Gcgenstand, besonders inHinsicht 

auf die relative Altersbestimmung dieser Formation, 

herbeifiihrten. Ich war also genothigt, dieso Be-

richtigungen in einen besondern A n h a n g diesem 

Theile beizufiigen, und ich ersuche dio Leser bei 

der Lectiire des VII. Capitels und bei Betrachtung 

desjenigen Theils der petrographischen Generalharte, 
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welcłier dio Karpathen darstellt, dic Berlchtigungen, 

welche jener Anhang enthalt, zu gleicher Zeit zu 

beriicksichtigen. 

Die grofse Entfernung meines Wohnortes von 

der Verlagshandłung wird iibrigens dic Druckfehler, 

welche sich im Text und in den Karten eingeschlichen 

haben, aber moglichst genau nachgewiesen worden 

sind, entschuldigen. 

D e r Y e r f a s s e r . 
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VII. Capitel. 
Die Formation des Karpathen-Sandsteins und der 

damit yerbundenen Kalksteine und Salzgebilde. 

116. 
Vorlliufige Erhlarung. 

Seit Hacquets und Fichtels Reisen in den Karpathen ist es 
bekannt, dafs die karpathischen Gebirge, welche Ungarn 
von Mahren, Schlesien und Polen scheiden und auf der 
Ostseite Siebenbiirgen begranzen, zum grcifsten Theil aus 
einer machtigen und weit verbreiteten Sandsteinbildung be-
steben, welche sehr von andern Sandsteinen in den /lachem 
Theilen von Deutschland und Polen abweicht, und dcren 
Verhaltnifs zu andern Formationen, so wie ihr daraus re-
sultirendes relatives Alter in jener Periode der erst begin-
nenden Geognosie vóllig unausgemacht blieb. Man sah da-
mit die grofse Steinsalzbildung verbunden, welche von den 
mahrischen Granzen bis in die Bukowina reicht und aufser-
dem die Marmarosch, Siebenbiirgen, einen Theil der Mol-
dau und Wallachei bedeckt. Der falsche Glaube, dafs immer 
die Gebirgsmassen, welche die hóhern Gebirge zusammen-
setzen, auch die relatiy alteren seyn miifsten, liefs auch hier 
die Steinsalzbildung, welche meist am Fufse der Gebirgs-
Łetten erschien, fur jiinger gelten ais die hohen Sandstein-
karpathen, und der ebenfalls falsche Glaube, dafs alles Stein-
salz nur ein Eigenthum der Zechsteinformation, des damit 
falschlich parallelisirten Alpenkalks und der sogenannten al-
tem Wernerschen Flótzgypsformation seyn miisse, liefs die 
Geognosten vermuthen, dafs das karpathische Salzgebirge 
hiervon keine Ausnahme machen werde. Der innige Zu-
sammenhang der eigenthumlichen karpathischen Sandstein-
bildung mit dem Salzgebilde war einmal ilbersehen und 

P v i « i , g«ogaf)it, Btscbrtib, YOD Polen, II- 1 
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blicb es lange Zeit. So pllanzte 6ich die falsche Ansicht 
yon dicscm wichtigen Gliede der curopaischen Flotzgcbilde 
bis in das zwcitc Decennium unsers Jahrhunderts fort , bis 
geiibtere Geognosten die Nordliarpathen yon Neuem sahen 
und die irrige Mcinung der altern Zeit dariiber wohl er-
hannten, von Neuem aber in Irrthiimer verfielen, weil sie 
theils nur zu kleine Theile der grofsen Gebirgskette saben, 
theils sich zu sebr an das iiufsere Ansehen einzelner Ge-
birgsglicder hielten und die wahren Lagerungsverhaltnisse 
iiicht erkannten, oder aus immer noch vorgefafsten Meinun-
gen iiber das relative Altcr der Steinsalzbildungen falscli 
deuteten. Es ist bekannt, dafs seit jener Zeit Hr. v. Oeyn-
liausen den karpathischen Sandstein fiir Grauwacke und das 
Wieliczkaer Steinsalz ais dem altern Flotzgyps angehiirig an-
sprach; Hr. Beudant den Karpathensandstein fur Kohlen-
sandstein erklarte, davon gewaltthatig die Salzbildung mit 
den damit unmittelbar yerkniipften Sandsteinen (mit denen 
er leider wahre tertiare aufgelagerte Sandsteine verwechselte) 
trennte und sio fur jiinger ais Kreide erklarte. Seitdem 
sollte nacli Dcudants und Graf Sternbergs Ansicht das kar-
pathische Salzgebirge und seine Sandsteine dem Braunkoh-
lensandstein (gres a lignite) oder nach Kefersteins Meinung 
(ohfie eigcne Beobachtungen) gar der M o l a s s e iiber dem 
Grabkalk angehorcn. Ich selbst gchorte gleichfalls zu der 
Zahl derer, die sich irrten. Mcino Beobachtungen, die ich 
im Jalue 1817 und 1821 maclite, erkenne ich noch fur 
v'ollig richtig an, aber dic Folgerungen, die ich damali 
daraus zog, dals namlich der Karpathensandstein sammt dem 
dazu gehórigen Steinsalz der b u n t e n S a n d s t e i n f o r -
m a t i o n im Altcr cntspreche, obgleich er aufserlich davon 
giinzlich abweichc, nehme ich nunmehr ófFentlich ais einen 
Irrthum zuriick, yreil mich zahlreichere Beobachtungen und 
genauere Ycrgleichungen von dicsem Irrthum iiberzeugt 
haben. *) 

* ) D i c s e m c i n e iiltere Meinung stcllto ich in tncinem W e r l i e : 
Geogno9tisch bcrgmiinnische Keisc durch e inen Tliei l d e r Kar-
p a t h e n , O b e r - und Niedcrungarn im Jahre 1821 , L e i p i i g bei 
Barth 1824, l s t c r Thl . S. 93 auf. — Ich g l a u b e , daf» e» 
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Gewifs wird raan mir zugestehen, dafs eine Formation, 
dereń Stellung noch zwischenGrauwackc undMolasse schwankt, 
noch selir unvollstandig erkannt, und dafs man iiber den 
U m f a n g einer solchen Bildung noch ganzlich ungewifs seyn 
mufs. Ilieiin liegt meiner Ansicht nach der Hauptgrund 
jener schwanliąpden und irrigen Ansichten. Man hat nur 
einzelne Glieder des Ganzen — theils die Steinsalzbildung, 
theils den gemeinenKarpathensandstein — fiir das Ganze sclbst 
genommen, und die richtigen Kalksteinbildungen, dic damit 
innig und unzertrennlicli yerbundcn oder jenen untergeord-
nct sind, ganzlich iibersehen oder zu andern Formationen 
gezahlt, zu dencn sie nicht gehoren konnen. Ich bin durch 
meine eigenen Beobachtungen, durch dio der HH. v. Oeyn-
hausen und T. Lill zu der festen Ueberzeugung gelangt, 
dafs der Kalkstein von Teschen, die wunderbaren Triiramer-
kalke und Nummulitenkalke des Faczkower Gebirgs, der 
Tatra und der Bukowiner Gebirgsgruppen, dafs die Gry-
pbitenkalke des Waagthals und alle andern Kalkbildungen im 
Bereicb des Karpathensandsteins von ihm nicht getrennt 
werden liónnen. Dadurch hat die Formation einen Umfang 
gewonnen, den man nicht ahnete, und erschcint dadurch, 
so wie durch sorgfiiltige Beriicksichtigung der in der I{alk-
und Rieselreihe derselben eingeschlossenen organischen Ueber-
reste jetzt in einem ganz andern Lichte. — Ich glaubte, 
diese Bemerkungen vorausschicken zu miissen, damit meine 
Leser, ehe die Beweise dafiir am Ende des Capitels vorge-
legt werden ltónncn, nicht zu der Meinung verleitet wer-
den, ais batte ich bei den nun folgenden Schilderungen der 
all gemeinen Griinzen und Verbreitung, und der aligemeinen 
Charakteristik der Formation willkiirlich etwas Fremdartiges 
mit denselben verkniipft. 

verdicnst l i ch i»t, s c inę Irrtli i imer zum K r o m m e n d e r W a k r h c i t 
ofTentlich zu b e k c n n e n . Ich irrto m i c h damals auch noch schr 
in meinen An9ichten i iber S c h w a b e n und dio A l p e n . 

1 * 
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117. 

Allgemeine Granten und Ferbreitung der ganzen 
Formation. 

Der Karpathensandstein mit seinen dunkeln Kalksteinen 
ist ein Eigenthum der grofsen westiistlichen Gebirgskette 
von Mitteleuropa, die wir gemeinhin Alpen und Karpathen 
nennen. In den Alpen liaben die dunkeln und bunten Kalk-
steine von Sayoyen bis Wien die Oberhand, und der Sand-
stein erscheint nur untergeordnet. Von der March ost-
warts hingegen, von dem Punkt an, wo die Karpathen an 
die Alpen anschliefsen, bis fast zum sehwarzen Meere, sind 
umgekehrt die kalkigen Glieder dieser grofsen Alpenforma-
tion in ihrer Machtigkeit vermindert, und was vorher in 
Westen herrschendes Gestein war, wird hier in Osten un-
tergeordnete9 Glied der zu aufserordentlicher Machtigkeit 
angewachsenen Sandsteinbildung. Das ist das wahre und 
Łisher ubersehene Yerhaltnifs dieser, beiden Gebirgsketten 
angehórigen Kalk- und Sandsteinbildung der jungern Flotz-
reihe, an welche sich sodann die noch jiingeren Gebilde: 
Jurakalk, Ilreide und Braunkohlensandstein, anschliefsen. 

Bleiben wir nun vor der Hand, unserm Zwecke ge-
mafs, bei den Karpathenlandern stelien, so ist, vom Westen 
anfangcnd, der Sandstein von Wien gleichsam die Wurzel, 
aus welcher gegen Nordosten die karpathische Sandstein-
formation aufsteigt. Der mit dem Karpathensandstein im 
Gestein und den Versteinerungen vollig identische Sand-
stein von Wien lehnt sich zwischen Znaym und Krembs an 
der Donau an den óstlichen Urgebirgsknoten von Deutsch-
land an, dehnt sich von Egenburg bis Kron-Neuburg aus, 
wo ihn die Donau vom gegenuberliegenden Sandstein des 
Wiener Kahlengebirgs trennt. Von hier breitet er sich 
nordóstlich aus, und erfullt, meistens bedeckt mit jungern 
Flótz- und tertiaren Gebilden und Alluvionen, da» grofse 
Thal-Bassin der untern March, das westwarts in der Linie 
Ton Znaym iiber Brunn, Prosnitz, Ollmiitz, Weifskirchen und 
Braunsberg bis zur Vereinigung der Oppa mit der Oder 
von dem mihrischen Ur. und Uebergangsgebirge; oitwarts 
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auf der Linie von Deven an der Donau bis Miava durch 
die Granitkettc der kleinen Karpathen zwischen der untern 
March und Waag begranzt wird. In diesem flachen Land-
striche sind die Granzen unserer Formation noch unsicher, 
denn es ist noch ungcwifs, ob die Sandsteine von Austerlitz 
und Wischau dazu gehoren oder junger sind, und welche 
Ausdehnung die tertiaren Kalksteine von Egenburg, Ober-
Hollabrunn, Gundersdorf, Felsberg, Polebraditz, Nuslau und 
Lautschitz, Holitsch und Bisentz habtfn. Dagegen ist der 
zerrisscne Zug der Jurakalksteinc, der unsern Karpathen-
sandstein im Wiener Bassin bei Ernstbrunn und Nieder-
Hollabrunn bedeckt, und iiber Falkenstein, Steinakirchen 
und Nikolsburg bis Unter-Weisternilz noch aushalt, ein in-
teressanter Fingerzeig auf jenen Jurakalk, der an der Weich-
sel von Czerniechow bis Krakau in gleiches Verhaltnifs zum 
Karpathensandstein tritt. 

Von den kleinen (Pósinger) Karpathen, besonders von 
der Gegend zwischcn Skalitz und Miava an, folgt unsere 
Formation nun ohnc Unterbrechung dcm Zuge der karpa-
thischcn Centralketten und den davon nach Siiden auslaufcn-
den Trachitketten in einem grofsen, gegenNorden convexen 
Bogen, unterbricht selbst auf lange Distanzen die Urgebirgs-
gruppen, setzt den hóchsten Riicken der Westkarpathen 
(Bieli hory) und Bieslowen zusammen, umfliefst die ganzc 
Tatrakette -wie eine Insert, formirt von der Tatra bis zur 
Bukowiner Urgebirgsgruppe ganz allein den hohen Rttcken 
der Nordkapathen (Bieskidy und Biesczady); und wie sie 
nordwarts von diesen hohen Riicken aus das flachę Galii. 
zien bis fast ins Dniesterthal, weiter weslwiirts bei Krakau 
bis 

zur Weichsel und das Furstcnthum Teschen und einen 
Theil von Mahren bis zum sudetischcn Steinkohlen. und 
Grauwackengebirge bedeckt, so hat sie sich andererseits, ge-
gen Siiden iibergreifend, in die Thaler von Ungarn ergoi-
sen. Von der Rabia góra und den Jablunker Granzgebirgen 
herab erfullt sie die Thaler der Arva und Waag bis tief 
unter Trentschin herab, 

steigt aufwarts im Waagthal in der 
flachen Liptau zwischen der Tatra und den Liptauer Alpen 
bis sum Hochwald, iiber diesen, die Waag vom Poprad, 
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also das Flufsgebiet der Donau von dem der WcichseL 
schcidenden Gebirgsriegel biniiber in die Niederung der 
Zips. Hier breitet sio sich gegen Siiden bis zum Fufsc der 
Zipser Scliiefergebirge am Hcrnad-Flufs aus, umlagert dic 
kleine Urgebirgsgruppe von Kirchdorf und Lepotz und wird 
weiterhin begriinzt und durchbrochen von den Trachitgebir-
gen bei Eperics , am Yiherlet-Gebirge, bei Unghwar und 
Munkacz. Yon Szolywa an folgt sie in Siiden dem Zuge 
der Trachitkette von Munkacz bis Iluszt und erfullt das 
salzreiche Bassin der Marmarosch. W o die Formation zwi-
schen der Marmarosch und Bukowina am hohen Gebirge 
Pietros das nordlichc Ende der Bukowiner Glimmerschiefer-
Łette nordwarts von Kirlibaba beriihrt, theilt sie sich in 
zwei Ztige. Der óstliche wendet sich rasch nach Siiden, 
formirt das hohe Griinzgebirge zwischen der Moldau und 
Siebenbiirgen, und erstreckt sich vom Gebirge Magóra de 
la Odobesti bis tief in die Wallachei hinein. Der westliche 
Zug verbreitet sich aus der Marmarosch nach Siebenbiirgen, 
und schliefst fast die ganze Gruppe der Griinsteinporphyre 
von Nagy Banya und Kupnik, formirt an der Bukowiner Glim-
merschieferkette dic Gebirge westwarts yon Borsa und Rodna, 
drangt sich unter wunderbaren Yerhaltnissen vom Borgo-
Pafs an und bei Pojana Stampi zwischen jenc Glinimerschie-
ferkette und die grofsc Trachitkette von Oslsiebenbiirgen 
ein, folgt diescr an der Westseite auf ihrem langen Zuge 
vom Borgo-Pafs gegen Siiden bis zur noch rauchenden Sol-
fatara am Budos hegy und bei Keszdi Vasarhely, w o sie mit 
dem óstlichen Zuge wieder zusammen kommt, erfullt gegen 
Westen weiter den ganzen salzreichen Kessel von Sieben-
biirgen bis zum Fogarasz-Gebirge in Siiden und bis zum ei-
sernen Thore der Kette der Urgebirge und Porphyre, die 
Siebenbiirgen in Westen von Ungarn trennt. 

Das ist das allgemeine Bild yon der grofsen Yerbrei-
tung dieser Formation, dic in Mahren, Schlesien, Polen, 
Ungarn, Siebenbiirgen, der Moldau und Wallachei zusam-
men ungefahr cinen Flachenraum von 2300 geographischen 
(^uadratmeilen bedeckt. 

Die Granzen dcrsclben, so weit sie bis jetzt bekannt 
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Bind, und untcr den aufliegenden Alluvionen sich bestimmen 
lnssen, sind schr ausgcdehnt. W i r wollcn versuchen, sie 
im Folgenden zu schildern. 

1) D i c i i u f s e r s t c n o r d w c s t l i c h e , n o r d l i c h c u n d 
ó s t l i c h c G r a n z l i n i e fangt in Westen mit Bestimmthcit 
siidwarts von Ollmiitz an, und lauft iiber Leipnik, Weifskir-
chen, zwischen Alt-Titschcin und Fulnek, iiber Braunsberg 
bis Grofs-Kunzendorf siidlich von Polnisch Ostrau, wendet 
sich von hier gegen Osten iiber Kriwiec, siidlich von Kar-
win und Solca vorbei, durchs Thal der Olsa unterbalb 
Bochwizdow, durchs Thal der obern Wcichsc l unterbalb 
Skotzow, und tritt bei Biała in Gallizien ein. Zwischen 
Plefs und Biała in der llachen Niedcrung der obern Weich-
sel, wo Alles mit Alluvionen bedeckt ist, mag eigentlich die 
Granze viel weiter nach Norden liegen, ais wii' jetzt schen, 
denn der Gyps von Nowy pole bei Schlofs Bobrek, nicht 
weit vom Einllussc der Przcmsa in die W c i c h s e l , gehórl 
noch zu diescr Formation. Die jctzt sichtbare Granze zieht 
von Biała an den Vorbergen der Karpathen iiber Kenty, 
Andrichau, Inwald, Wadowice, Kalwaria gegen den Jurakalk 
bei Skawina. Yon hicr folgt die Granze dem Jurakalk bis 
Podgórze bei Krakau, ebenfalls mcist mit Flufsgcrólle be-
deckt. Vom Krakus-Hugel verfolgcn wir sie weiter ostwiirts 
iiber Prokoczin ins Thal von Wieliczka, von da iiber Góra 
Lednica liings der Chaussee nach Bochnia iiber Gdów bis 
Bochnia selbst. Aber auch diefs ist nicht die wahrc Granze, 
denn die mehr nordlichen Schichten sind blofs mit Alluvio-
nen in der Weichselniederung bedeckt, und es erscheint 
im Weichselbette selbst der wirkliche Karpathcnsandstein 
nochmals zwischen Wawrzynczyco und Nowe Brzesko, be-
sonders bcim Dorfe Neukanowice. Yon Bochnia weg zieht 
dic Granze ostwarts im llachen Lande fort iiber Woynicz , 
Pilsno, Czarwana am Zusammenflusse der Brzozowa mit der 
Wisłoka, nach Dynów am San. Von hier an wird die Rich-
tung der Granze mehr siidóstlich, lauft am Jurakalk, der 
zwischen Dynów und Przemyśl am San erscheint, hin und 
langs dem ostgalłizischen Salinenzug, parallel dem Dniester, 
iiber Solca, Baniowicc, Chyrow, Felstyn, Drohobycz, §iid-
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•warta von Stry auf Lisowicc, Kałusz, Petranka westlich von 
Stanisławów, Maydan bei Nadworna, Lanczyn und Kniazdwór 
am Pruth, sodann auf dessen Sudscite durch Jablonow und 
dic Salinę Kossow, schneidet die Czeremoscz unterhalb W i -
nica, tritt nunmchr in die Bukowina und lauft langs dem 
Fufse der Bukowincr Yorgebirge auf die Salinę Tkaschika, 
tritt nicht weit nordóstlich von Brajeschtie in die Moldau, 
wo sie bei Boja de arama den Moldawa-Flufs durchschneidet 
und von hier an in siidlicher Bichtung, aber schr verdeckt 
mit AlIuvionen, unterhalb Pietra die moldauische Bistrica, 
ostwarts vom Steinsalzberge Moldauisch Okna den Tatrosz-
Flufs durchschneidet, iiber Tofana nach der Magóra de la 
Odobesti an der dreifachen Granze von Siebenbiirgen, Mol-
dau und Wallachei lauft, und von da sich in die Wallachei 
selbst hineinzieht. So wic das ganzc Gebirge hier seine 
siidliche Kichtung in eine westliche umandert, wenden sich 
auch der Karpathensandstein und der Steinsalzzug wieder 
nach Westen. Er gewinnt eine grofse Ausdehnung von 
Fokschan an iiber Taleaga, Kempina okno, Tergovista bis 
Rymnik okno; doch sind die speciellen Granzen noch nicht 
bekannt. 

2) D i e a u f s e r e s i i d l i c h e u n d si id w e s t l i c h e 
G r a nz l i n i e der ganzen Formation fangt an der Westseite 
derUrgebirgsgruppe der kleinen Karpathen (Pósinger Gruppe) 
an, umgeht diese auf der nordóstlichen Seite, schneidet das 
Waagthal unterhalb Waag Uj-Hely, und zieht am westlichen 
Abhange der Gebirgskette, welche das Trentschiner Comitat 
vom Neitraer trennt, und weiter gegen Nordost das Faczko-
wer Gebirge genannt wird, und meist aus Uebergangsgebirge 
besteht, bis in dic Gegend von Tot Prona. Hier wendet 
sich die Granze gegen Osten, zieht siidwarts von St. Mar-
ton heriiber an den nordwestlichen Fufs der Fatra wielka 
und an dem Uebcrgangskalkstein, welcher diese bildet, hin, 
durch das Rewucza-Thal, durch welches der Pafs von Ro-
senberg in der Liptau iiber die Alpe Sturcz ins Granthal 
fiihrt, bei Biała Patok gegen Ost; folgt von hier dem nórd-
lichen Fufse der Liptauer Alpen bei Deutsch Liptsch (Ne-
met Lipcse), Demenfalva, HradeU und Lehota, im Thal der 



der einielnen Gebirgs-Forinalionen. 9 

weifsen Waag aufwarts bis Vacsccz , dann iiber den Hoch-
wald nach Csorba, von da durchs Seitenthal von Sunyava, 
und beugt sich ungefahr bei Lautschburg (Lucsiona) in der 
Zips gegen Siiden nach dem Ufer des obern Hernad, folgt 
diesem abwarts am Fufse der Zipser Schiefergebirge iiber 
Igło, Markusfalva, Oloszi bis ungefahr da, wo zwischen 
Eperies und Kaschau der Szvinka-Bach in / len Hernad fdllt. 
Von hier beugt sich die Granze ctwas nordwarts nach Soo-
var bei Eperies, wo die Trachitkegel von Nagy Saros und 
Kapi den Karpathensandstein durchbrochcn habcn, lauft von 
da ostwarts am nórdlichcn Fufse der Trachitkette bis Zamuto, 
dann zieht sic sich zwischen Varano und Hamona in der 
mit Alluvioncn bedeckten Niederung an den Fliissen Topla 
und Ondawa weit nach Siiden herab, denn selbst zwischen 
Velcyte und Uj-Hely kommt noch Karpathensandstein vor. 
Von Hamona gegen Ost beriihrt sie bei Szinna den Trachit 
der Vihorlet-Gruppe, umgeht diese auf der Ostscite iiber 
Nagy Bereszna und Uj -Kemencze , beugt siidwarts aus bis 
zu den Trachitgruppcn von Unghwar, Szercdnye und Mun-
kacz, und folgt der letztern grofsen Gruppe auf der Ost-
seite iiber den Bor lo -Berg bis Iluszt in der Marmarosch, 
wo dic Steinsalzniederlagen von Neuem anfangen. Von hier 
aus gegen Siid folgt die Begranzung ungefahr der Marma-
roscher Granze bis zur Gruppe der Griinsteinporphyre von 
Nagy Banya. Diese wird auf der Nord-, Ost- und Siid6eite 
ganzlich von Karpathensandstein eingeschlossen. Von Nagy 
Banya aus macht er eine grofse Ausbiegung nach Westen 
bis Beltek im Szathmorer Comitat, tritt dann ins westliche 
Siebenbiirgen* und seine Granze zieht iiber Shomlio, Szilay, 
Mogyar-Egregy, Schombar, Koronad, an Klau9enburg vor-
bei, iiber Banyabik, lafst Tborda westwarts, geht dann in 
der Maros-Niederung von Maros Ujvar iiber Kis Akna, Bo-
esard bis Visz Akna bei Hermannstadt. Von hier , oft mit 
Alluvionen bedeckt, beugt die Granze nochmals weit gegen 
Westen bis Szasz Varos, Vaida Hunyad und bis zum eiser-
nen Thorpafs an der wallachisclien Granze aus, kehrt dann 
gegen Osten wieder um und lauft an dem nórdlichen Ab-
hange der eui Glimmerschiefer bestehenden Fogara»z-Ge-
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birge siidwiirts von Hermannstadt yorbci zum rothen Thurm-
pafs an der Aluta und in der Aluta - Niederung binuuf, und 
wendet sich siidwiirts von Hronstadt im Gebirge selbst wie-
derum nach der Wallachei auf die Siidseite des Fogarasz-
Gebirgs. Es schcint sogar, dafs im Thal der Aluta vom ro-
tlien Thurmpafs gegen Siiden mitten durch die wallachisch. 
siebenbiirger Griinzgebirge hindurch cin Zusammenhang mit 
dem Steinsalz von Rimnik okna in der Wallachei statt lin-
det. Zwischen diesen bciden jetzt bezeichneten aufsern 
Granzlinien cingeschlossen, wird unsere Formation nur von 
der Urgebirgskctte der Tatra und von der viel grOlscren 
Gruppe der ostsiebenbiirgischen Urschiefcr- und Tracliit-
kette durchbrochen und unterbrochen. Beide ragen insel-
fórmig aus dcm grofsen Mcere des Karpathensandsteins lier-
vor, und es entstehen also dadurch an jenen Gebirgsketten 
zwei i n n e r e in sich selbst gcschiossene Granzlinien der 
Formation, welche ich noch bczeichnen mu Cs. 

•3) D i e i n n e r e G r i i n z l i n i e an d e r T a t r a ist be-
sonders an der Nordseite sehr schwer mit Scharfe zu be-
stiinmcn, weil die der Formation angehórigen dunkeln Schic-
ferkalke und Nummulitcnkalksteine mit andern Kalksteinen 
unmittelbar zusammengranzen, welche bisher zum Uebcr-
gangskalk gcziihlt wurden, und auch auf mcincr Kartę noch 
ais solcher illuminirt sind. Wenn aber, wio es sich zeigen 
wird, aller dieser Kalkstcin unserer jetzt in Hcde stelienden 
Formation angehort, so lauft die Granze aus dem siidóst-
lichen Winkel des Aryacr Comitats iiber die Alpe Bobro-
vecz in der Naho der dortigen Eisensteingruben hoch ins 
Gebirge liinter Koscielisko herauf, in diesem an der Alpe 
Toinanova siidwiirts von Zakopane hin, biegt sich danii et-
was nordwarts, schneidet das Thal der Bialika ungefiihr da, 
wo es sich mit dem yon Jaworina kommenden Kolover Thal 
yereinigt, und indem die ganze Zipser Magura mit ihren 
schwarzen Liasschiefern dem Karpathensandstein angehort, 
zieht sich die Granze aus dem Kolover-Thal nach dem 
Sattclpafs herauf und an der siidlichen Seito der Alpen 
Lamiaerspitze, Fleischbank, Leiten und Stirnberg in den 
Kalkgrund, und gelaogt so auf die Siidseite der Tatra, an 
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welcher sie unmittelbar nn den stcilen Granitwiinden des 
Gebirgs hinzieht, so dais dic Thaler des Poprad und der 
weifsen Waag mit Karpathensandstein ausgefullt sind. Die 
am Fufs der Tatra aufgehiiuften Schuttmassen hindern eine 
ganz genaue Granzbestimmung, doch zeigt sich unsere For-
mation langs der Liptau am Fufse jener Scliutthaldcn , bis 
sio an der Alpe Iiiala skala wieder zu dem Anfangspunkt 
zuriickkehrt, von dem wir ausgingen. 

4) D i e i n n c r c G r a n z l i n i e an d e r B u k o w i n e r 
und s i e b c n b ii r gi s c h - m o 1 d a ui s c h e n C e n t r a l k c t t e . 

An den Oucllen der Sutschawa im Gebirge Pictros und 
an den Quellen der Biała Czeremoscz nordóstlich von Borsa 
heben sich die Triimmer- und Nummulilenkalke der Karpa-
pathen-Formation steil an dem Glimmerschiefer und der 
Grauwacke der Bukowina heraus. Die Granze zwisclien ih-
nen und der Urkettc lauft vom Pietros siidóstlich auf die 
Kupfergrube von Poschorita, von da zwischen den Alpen 
Dschcmeleu Kaldu und Pietre le Domini hin, wendet sich 
ganz nach Siiden, schneidet das Bistrica-Thal oberhalb Bistricu 
de Sufs, lafst das Gebirge Monte le lung gegen Westen, 
den Pafs von Gimes gegen Osten, crreicht das siidliche 
F.ndc der Glimmerschieferkettc bei Csik Szereda, umgeht 
die daranliegende Tracbitkette am Fufs des Budos hegy und 
bei Keszdi Vasarhely, wendet sich nun plotzlich am Trachit 
gegen Westen, und dreht bei Keps gegen Norden lim. Von 
da an bezeichnen die Steinsalzmassen von Homorod Szent 
Pal, Ilomorod Szent Marton , Kiikiillo-Kemcny falva , Soo-
falva und Porayd, welche uninittelbar am Trachit lagern, 
die Granze der Formation, welche von Porayd an eine óst-
lichc Ausbiegung ungefahr nach dem Łaufe der Marosz bis 
Teplice macht, die Trachito der Gebirge Piatra Dorni, 
Prisztop und Pietre le Bos umgeht, Pojana Stampi bcriihrt, 
vom Borgo -Pafs gegen Westen dcm Urgebirge von Kuku-
rassu bis Rodna folgt, und bei Borsa wieder an den Punkt 
anschliefst, von welchein wir ausgingen. *) 

*) Indem ich jctst dio Granzen u n s e r e r F o r m a t i o n nach den 
ncue i t en Beobachtungen b c z e i c h n e t h a b e , b e m e r b e i c h , daf i 
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<$. 118. 

AU gemeine Charakte ristik und Zusammensetiung 
der Formation. 

So einfórmig auf den ersien Anblick einem Reisenden 
in den nordlichen Karpathen das Gebirge erscheint, indem 
man sich ganze Tagereisen lang von nichts ais einem kal-
kigen Sandstein umgeben sieht, der, meist von grauen Far-
ben, mit ahnlich gefarbten, selten bunten Schieferletten 
und schwarzen Schieferthonen wechsellagert, so wiirde man 
sich doch sehr irren, wenn man das ganzc grofse Gebilde 
fiir eben so cinfach halten wollte. Es ist nur die unge-
heure Yerbreitung dieser Sandstcine, welche das Auge be-

dabei auf m a n c h e m Punkt w o h l noch F c h l c r v o r g c k o m m e n 
seyn m o g e n , d i o woh l in den wi lden G e b i r g e n d e r Bukowina 
und S iebcnb i i rgens noch nicht so bald ganz genau ausgcmit-
telt w e r d e n di ir ften. Ich g laube aber Entschuldigung IU fin-
den, wenn ich mich dabei etwas Iange aufh ie l t , da b isher die 
Griinzen unserer Format i on sehr falsch beze ichnct waren und 
namentl ich die Beudant 'scl ie Bartę v o n U n g a r n , we lche allein 
b is jetzt ein B i ld davon g a b , dabei gro fse Fch l c r enthalt. 
W e n n meine Leser dieselbe aufschlagen und mit m c i n c r Bartę 
v c r g l e i c h e n , w e r d e n sie den grofsen Unterschied sehen. D io 
I laupt fehler a u f der Bcudantschen Kartę sind f o l g e n d e : 

1) Ist d io Gl immcrsch ie ferket te auf d e r Ostseite v o n Sie-
benb i i rgen v ie l zu klcin g c z e i c h n e t ; 

2) d i c Grauwacke hat c ine imaginare Ausdehnung crhal-
t e n , donn die G r a u w a c k c n , we l che zwischen der M o l d a u und 
S i e b e n b i i r g e n , und die an der Nordseite der Marmarosch ge 
zeichnet s i n d , e i i s t i r cn zum grófsten Thei l gar n icht , f e r n e r 
die in den Nordkarpathen be i W o l o s i a n k a , V c r e t z c , Bostoky 
angrgebenen fal len ganz w e g , und die in den Comitaten Arva , 
T h u r o t z , Trentsch in b is zur March ausgedehnten gehoren alle 
zum Barpathensandste in ; 

3) der r o the Sandstein v o n Neu-Titschcin und nórdl ich v o n 
Bri inn e i is t ir t nicht , und 

4) die Granzcn v o m sogenanntcn Bohlensandstein zwischan 
Bri inn und G r o f s - W e s c r i t s c h sind ein blofses Phantasicstiick, 
denn in d ieser G e g e n d ei ist irt G n e u i , S i c n i t , Ucbergangskalk 
und tert iare S c h i c h t c n , und nur ein t chmaler Stre i f cn gehórt 
d e m H c b l e n g « b i r g e an. 
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sticht, und uns im Anfange die Mannichfaltigkeit der gegen 
die grofsen Sandsteinmassen extensiv beschrankten iibrigen 
Formationsglieder yerkennen laFst. Hat raan sie aber ein-
mal erkannt, so erscheint sie uns wirklicli grofs und uber-
raschend. 

Sollen wir ein allgemeines Bild der Formation aufstcl-
len, so kann dazu folgende Schilderung dienen: dunkle, bi-
tuminose, oft schiefrige und mergelige Kalksteine, theils 
rerbunden mit dunkeln Mergelschiefern, theils mit dichten 
schwarzen Nummulitenkalken und bunten Kalkbreccien wech-
sellagern, und verbinden sich nach oben mit rorherrschend 
feinkórnigen, immer kalkigen, meist schiefrigen Sandstei-
nen, erfiillt mit rerkohlten Pflanzenresten, dereń kalkiges 
Cement sich sehr beharrlich zu festen blaulichcn Kieselkal-
ken in schmalen Lagen concentrirt. Diese Sandsteine, ver-
bunden mit Kiesel-Conglomeraten, chloritischen Schiefern 
und griinen Sandsteinen, stehen in beharrlicher Wechsel-
lagerung mit cbenfalls kalkigen Schieferthonen, blauen, ro-
then und griinen Thonen, armen Mergeleisensteinen, schwa-
chen Kohlenschichten und machtigen Massen Ton bitumen-
reichen Salzthonen, welche vorziiglich an dem Fufse der 
Gebirge mit stockfórmigen Massen von dichtem und Faser-
gyps, Anhydrit und Steinsalz yerbunden sind. In diesen 
grofsen Sandstein- und Thonmassen sind langerstreckte Ziigo 
anderer Kalksteine eingeschlossen, welche ron lichten, wei-
fsen und rothen Farben, dem Jurakalk ahnlich, mit Nestern 
und Adern grauer und hunter Hornsteine gemengt, sich 
meist in pittoresken Felsengruppen iiber ihre leicht zerstór-
baren Nebenglieder erheben. Endlich treten fremdartige 
Trappgesteine in den dunkeln Kalksteinen auf, und Gesteine 
•on trachitischer und porphyartiger Natur sind unter auf-
fallenden Ycrhaltnissen in andere Formationsglieder einge-
schoben. In Yergleich mit andern und verwandten Forma-
tionen diirften 

der durchgreifende Kalkgehalt der kieseligen Glieder, 
der grofse Reichthum an fliissigem Bitumen und uner-

mefslichen Salzmassen, 
die Menge der kohligen, aber durch die grofse Masse in 
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einzelnen Partikeln zcrstreuten Substanzen, nebst dem 
Auftreten von Bernstein, 

die Armuth an Erzen, 
der Reichthum an lioblensauren und schwefeligen Mine. 

ralwasscrn, 
der schwankende Charakter der darin eingeschlossenen 

Petrefacten und 
das Verbundenseyn der jungern Glieder nach oben mit 

vicl jiingern Gebilden 
zur Charakterislik der Formation Yorziiglich gelioren, und 
unscro Aufmerksamkeit in besondern Anspruck nehmen. 

Ordnen wir alle Felsarten, welche die Formation zu-
sammensctzen, zuerst nach ihrem petrographischen Bestand, 
so entsteht folgendes Schcma. 

I. D i e k a l k i g e R e i h e . 

1 ) Bituininose schwarze und graue Kalksteine, kiirnig, dicht 
und mergel ig , verbunden mit bituminósen Mergelschie-
fern und Diorit. — G r y p b i t e n - oder L i a s k a l k e ? 

2 ) In den Centralketten und Alpen aufgethiirmte dunkle und 
bunte Balksteinc: 

a) Eigcntliche N u m m u l i t e n - K a l k s t e i n e . 
b ) S c h w a r z e , g r a u e u n d b u n t e K a l k s t e i n e zum 

Theil mit Quarzkórnern gemengt. 
c ) G r a u e M e r g e l k a l k e und Mergelschiefer mit Gry-

phiten und andern zahlreichen Muscheln. 
3 ) B u n t e T r i i m m e r - K a l k s t e i n e , den vorigen ver-

bunden. 
4 ) Wahrer F l o t z - D o l o r a i t . 
5) Licbte, rótliliche und weifse dichte muschelige, dem Ju. 

rakalk ahnliche K l i p p e n k a l k s t e i n e mit Nieren und 
Triimmern von Hornsteinen, — stets dem Karpathensand-
stein untergeordnet. 

G) Feste blauliche K i e s e l k a l k e im Karpathensandsteiu. 
7 ) Schwarze bituminóse Mergel- und Kalkschiefer — L i a s -

s c h i e f e r ? — 
8 ) Wahre S p h a r o s i d e r i t e und arme M e r g e l e i a e n -

s t e i n e im Liaskalk und Karpathenłandstein. 
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9) Walirc lichte K a l k m e r g e l : 
a) Graue mit gediegenem Schwcfel, Bleiglanz und Zink-

blende. 
b) Griine Mergel. 

10) S c h w e f e l s a u r e K a l k ę . 
a) Wasserlose. — Dicliter A n h y d r i t und G e k r ó ge-

s t e i n . 
b) Gewiisserte. — Dichter, kiirniger und F a s e r - G y p s. 

11) S t e i n s a l z - S t ó c k e und Flotze. ^ 

II. D i e li i e s e 1 i g e R e i h e. 

12) D i e T h o n e . 
a) S a 1 z t h o n e. 

a ) Geracinerbituminóserbraunerundgrauer Sal/.thon. 
/S) Rothe und blaue Thone, welche das Salz und 

den Gyps begleiten. 
b) R u n te (rothe, blaue, griine und grstreifte) M e r -

g e l t h o o e . 
c ) S c h i e f e r t h o n e . 

a ) Iiichte und graue schiefrige Letten. 
/i) Wahrer Kohlenschiefcr oder Schieferthon mit 

Fiscben und Muscheln. 
y) Brandschiefer und Alaunschiefer. 

13) S a n d s t e i n e . 
a) R o t h o sebiefrige Sandsteine, verbunden mit den 

Gliedern sub 2. 
b) Eigentlicher herraehender K a r p a t h e n s a n d s t e i n . 

<e) Grobkórniger. 
/?) Gemeiner sebiefriger. 
y) Kalkiger. 
d) Mergelsandstein. 
t ) Quarziger Sandstein. 

c ) G r i i n e S a n d s t e i n e und c h l o r i t i s c h e S c h i e f e r . 
14) C o n g l o m e r a t und K i e s e l b r e c c i e n 

a) mit sandig thonigem Cement, 
b ) mit kalkigem Teig . 

15) Yon Erdól durchdrungene braune, leicht zerbrechliehe 
H o r n s t e i n e im Karpathensandstein, auch mit Fisch-
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abdriicken; — analog denen von Scharnitz bei Seefelden 
in Tyrol, nebst andern Hornsteinen. 

1 6 ) M i n e r a l i s c h e I l o h l e n . 
a) Anthrazit, zerstreut im Sandstein. 
b) Trummer und Flotze von Pech- und Schieferkohle. 
c) Moorkohle und bitumindscs Holz in schwachen La-

gen und im Stcinsalz zerstreut. 

III. D i e T r a p p r e i h e . (Fremdlinge?) 

17) D i o r i t und H o r n b l c n d g e s t e i n e im Liaskalk und 
auch in den Karpathensandstein innig eingreifend. 

18) R o t h e M a n d e l s t e i n e , wie es scheint dem Karpa-
thensandstein eingeschichtet, und also kein Fremdling. 

19) P o r p h y r a r t i g e G e s t e i n e , wie gebrannt. 
20) T r a c h i t . 

a) Granitartiger und erdiger, dem Domit analog, 
b) Porphyrartiger. 

In der Ordnung, in welcher wir die Gesteine unserer 
Formation hier aufgeziihlt haben, sind sie aber nicht in der 
Natur zusammengeordnet. Ehe wir zu ilirer speeiellern 
Betrachtung iibergehen, miissen wir sie daher in solche 
Gruppen vertheilen, wie sie der Lagerung nach zusammen-
gehóren, und in dieser Hinsicht zerfallt die ganze Forma-
tion in drei Hauptgruppen. 
A. D i e u n t e r e (alteste) n o r d we s tl i c h e G r u p p e . — 

•Der sch 1 es is ch-m ahr i s ch e L i a s k a l k ? Bestehend 
aus den unter No. 1, 11 und 17 aufgefiihrten Gesteinen. 

B. D i e G r u p p e d e r an den k a r p a t h i s c h e n Cen-
t r a l k e t t e n e r h o b e n e n H a l k s t e i n e . Dazu gehoren 
die unter No. 2 , 3 , 4 , 7 . 13" und 20b genannten Ge-
steine. 

C. D i e o b e r e und H a u p t g r u p p e des K a r p a l h e n -
s a n d s t e i n s , die aus jenen beiden altern sich nach oben 
entwickelt. In ihr ist herrschend 

der Karpathensandstein 13b mit seinen Nebengliedern 
6, 12b a a i % 9b, 13', 14 und 15. 

lhm untergeordnet sind die Glieder No. 5, 8, 16, 18, 
19 und 20* 



der einielnen Gebirgs-Forinalionen. 17 

und die Steinsalzablagerungen, die aus den Gliedern 
No. 10, 11) 12" und 9a zusammengesetzt sind. 

Jede dieser Gruppen miissen wir erst fur sich allein 
nach ihren besondem Eigenthiimlichkeiten kennen lernen, 
ehe wir die iibrigen allgemeineren Yerhłiltnisse der gan-
zen Formation wieder zusammenfassen konnen. 

E r s t e A b t h e i l u n g . 

D e r s c h l e s i s c h - m a h r i s e h e L i a s k a l k s t e i n ? o d e r 
d i e u n t e r e no rd w e s t l i c h e G r u p p e d e r g a n z en 
F o r m a t i o n . 

119-
Verbreitung. 

Zwischen dem Fufse der Sudeten, der ungefahr von 
Ollmiitz nach Ostrau lauft, und dem Fufse der gegeniiber-
liegenden Karpathen ist diese Kalksteinbildung von Siidwest 
nach Nordost his zu zwei Meilen Machtigkeit abgelagert. 
Die sudetische Grauwacke und das daran anschliefsende 
Steinkohlengebirgc dienen ihr im Liegenden zur Unterlage, 
wahrend sie in den Yorbergen der Karpathen von dereń 
Sandstein iiberlagert und bedeckt wird. Da dieser Kalk-
stein Vorziiglich in der Gegend von Teschen herrschend 
ist, sey es der Kiirze wegen erlaubt, ihn auch Teschner Kalk 
zu nennen. Von Westen her in Mahren im Thal der Beczwa 
anfangend, ist seine Machtigkeit nicht sehr bedeutend, aber 
schon bei Titschein, Freyberg und Friedland ist sie anschn-
lich; am grófsten in den Thalern der Ostrawica und Olsa 
im Fiirstenthum Teschen. Von da an gegen Osten bei 
Ustren, Skotschau vermindert sie sich wieder, und von Bie-
litz und Biała an verschwindet sie fast ganz, und nur ein 
schmaler Streifen bleibt davon noch kenntlich bis Lands. 
kron in Gallizien. Die Granzen dieser Kalksteingruppe sind 
etw'as schwer scharf zu bestimmen. Die nordliche oder lie-
gende Griinzlinie kann man ziehen von der Hóhe zwischen 
Prosnitz und Ollmutz durchs Marchthal unterhalb Ollmiitz, 
im Thal der Beczwa aufwarts iiber Leipnik und Weifskir-

PotcH, gaognoit, Bcacbc«ib. von PoltD. II. 2 
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clicn; danii mehr nach Nordost gerichtet, lafst sie den Alt-
Titscheiner Sclilofsberg siidlich, umgeht Liebisch, Freyberg 
und Braunsberg nordlich, schneidet bei Grofs-Kunzendorf 
unterbalb Paskau das Thal der Ostrawica, folgt dann ost-
wiirts dem Steinkohlengebirge von Ostrau und Karwin bis 
zur Salzquelle von Solca. Yon da an weiter gegen Osten 
ist wahrscheinlich der grófste Theil der Formation mit Al-
luyionen bedeckt, und ihre also nur scheinbare Granze lauft 
durchs Wcichselthal unterbalb Skotscbau, von da nordlich 
an Bielitz vorbei, lafst Kenty links, auf Andrichau, Inwald, 
Wadowice bis Kalwaria am Landskroner Bergzuge. 

Die siidliche oder hangende Granzlinie ist eigentlich 
gar nicht scharf zu bestimmen, denn indem nach oben die 
Kalksteingruppe weclisellagernd sich dem Karpathensandstein 
verbindet, so tritt in Miihren und den Karpathenthalern un-
ter dem Sandstein in tiefern Punkten oft noch Kalkstein 
auf, wahrend umgekehrt am Gebirge kóher hinauf auch noch 
derselbe Kalkstein mit dcm Sandstein wechsellagert. Wenn 
man aber ungefahr diesc Granze ziehen will, so liiuft sie 
etwa von Hustopecz im Thal der Beczwa iiber Mcse-
ritsch, siidwiirts von Frankstadt und Friedland voi'bei iiber 
Krosna, den Godulaberg, Nicbory, Grudek, die Centori-Berge, 
oberhalb Ustrcn durchs Weichselthal, nach den (^uellen der 
Biała und von da nahe an der nordlichcn Granze bis zum 
Landskroner Bergzuge. Bedeckt von Karpathensandstein und 
jiingern Formationen, erscheint unser Kalkstein tiefer in 
Miihren in abgerissencn Partien wieder bei Nagopedl an der 
Marcli zwischen Kremsir und Hradisch, weiter westwarts 
am Schlofsberg von Buchlau, am Berg Kumpf bei Koriczau 
und bei Slatinitz. Diese Kalksteinpartien deuten auf den 
Kalksteinzug hin, der an der Westseite der Pósinger Granit-
kette bis nach Haimburg hinzielit, und hochst wabx'scheinlich 
von gleichem Alter mit dem Teschner Kalkstein ist. 

§. 120. 
Petrographisehe Beschreibung. 

Ein dunkler, fester, schwer zerspringbarer, immer an 
Bitumen reicher Kalkstein, stets in Wechsellagerung mit dun-
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kcln bituminósen Mergcln und Mergelschiefer ist das herr-
schendc Gestein. Die ganze Gruppe zerfallt in zwei Haupt-
glieder: 

zu unterst die festen Kalksteine, mit schwachen mer-
geligen Zwischenschichten, reich an Yersteinerungen; 

zu oberst die reincn bituminósen Mergelschiefer und 
Mergel mit wenig Kalksteinzwischenschichten, und 
reich an Nieren von Spharosid^rit. 

Dieser Gesteins-Charakter und diese Zusammensctzung erin-
nern uns lebhaft an den suddeutschen Gryphitenkalk. *) Ais 
Ncbenglieder und untergeordnet treten in unserer Gruppe 
aber noch auf: 

lichtere dichte Kalksteine und Mergel - Kieselkalh, 
Karpathensandstein und 
merkwiirdige Hornblendgesteine. 

Der K a l k s t e i n ist vorherrschend ein blaulichgrauer 
und blaulichschwarzer, kórnig splittriger, oft ausgezeichnet 
wahrhaft kórniger, sehr schwer zerspringbarer Kalkstein, 
der fast immer bituminós ist, thonig riecht, mit Schichten 
von wahrem Stinkstein wechselt, und stets mit zahllosen 
Kluften durchzogen, welche mit Kalkspath und einer Art 
F.isenbraunspath angefiillt sind. — Eine andere Hauptart 
dieses Kalkstein9 an der westlichen und siidlichen Granze 
der Gruppe ist dunkel rauchgrau, gelblichgrau und gelb-

*) Hr. v. Ocynhauscn bat den Tcschncr KalŁstein ftir U c b e r -
gangsknlkstein crkliirt, wei l er den Karpathensandstein, der 
damit verbunden ist, falschlicli fiir Grauwacke hielt, und we i l 
das V o r k o m m e n der Dioritlager in jenem Kalkstein ihm nur 
dcm Ucbergangskalk c igcn zu se jn schien. A b e r Urn. v. Ocyn-
hausens eigene C.harakteristik erregt schoii bedeutende Zwe i -
fel . Es ist ein grofser Unterschied zwischen den Uebcrgangs-
kalksteinen vom Sandomirc r Mittc lgebirge aus den Sudeten 
und aus Ungarn und diesen Teschncr Kalkstc inen, wenn man 
eine Suitę aller ihrer Varietaten mit jenen vergleicht. Bcach-
tet man zugleich die Vcrate inerungcn , 90 verschwindct v o l -
lcnd9 jede Achnl ichkei t , und ich b in u b e r z e u g t , dals Hr. v . 
Ocynhausen selbst jetzt zugestehen w i r d , dafs er sich in seiner 
dainaligen Ansicht ( v o n 1822) iiber den Teschncr Kalk und 
den karpatbischen Sandstein geirrt habe. 

2 * 
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lichbraun, dicht, splittrig, und leichter zersprengbar wie 
jener. 

Ein Hauptcharakter dieser Kalksteine liegt ferner darin, 
dafs er stets gesehiehtet is t , und seine Schichten in beharr-
iicher Wecbsellagerung mit schwarzen bituminosen Kalkschie-
fern, die man falschlich Tbonschiefer nennt, schwarzen Mer-
gelschiefern und kalkigen Schieferthonen stehen. 

Die Varietaten, welche der Kalkstein aufser jenen Haupt-
arten noch aufstellt, sind sehr zahlreich. Nordlich von Te-
schen wird der Kalkstein weifslich und dicht, wechselt mit 
lichten Mergelschiefern, nimmt Ilornsteinlagen auf und wird, 
je mehr man sich der gallizischen Granze nahert, desto kiese-
liger Es entsteht ein Mittelgestein zwischen Hornstein und 
Kalkstein, Sand mengt sich ein, und so entstehen blauliche 
feste Kieselkalke, wie sie im Karpathensandstein so oft auftie-
ten. Westlich von Bielitz und óstlich yon Biała, nahe an der 
Chaussee gegen Kenty, kommen mitunter sehr spathig kornige 
Kalksteine v o r , welche Hausmanns Eisenbraunkalk und man-
chem Spatheisenstein gleichen. Schultes hat sie geradezu 
F l i n z genannt. Yon Karwin auf deiu W e g e nach Teschen 
bei Hoslach ist der Kalkstein schwarz und thonig, miichtige 
Schichten eines schwarzen kalkigen Scliiefers, anderwartsgrun-
liche, diinnblattrige Kalkschiefer liegen dazwischen. Be iBogu-
schowitz und gegen Bludowitz ist der Kalkstein mitHornblende 
gemengt. Zwischen Tierlitzko und Schebieschowitz wech-
selt grauer Schieferthon mit dunkelm bituminosem Kalkstein. 
Bei Schebieschowitz treten gelblichgraue dunnschiefrige Kalk-
steine auf, denen griine Korner von Chlorit beigemengt sind. 
Bei Koczobenz wechselt der gemcine blaulichschwarze mit 
yiel weifsem Kalkspath gemengte Kalkstein sehr auffallend mit 
Dior i t , mit weifsem Kalkstein, der wie lithographischer Jura-
kalk aussieht, und mit Schwarzem sehr glimmerreichem Koh-
lenschiefer. Bei Grodisc, unweit Teschen, ist ein grauer 
schiefriger Kalkstein n.it schonen Fucus-Abdriicken. Zu Lich-
nau bei Frankstadt wechselt grauer glimmriger Mergelschie-
fer mit grauem Kalkstein, der andere dunkelgraue, dichte, 
rundliche Kalkknollen einschliefst. Bei Liebisch, ewischen 
Neu-Titschein und Freyberg, kommen schiefrige grunlich-
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graue Kalksteine vor , abwechselnd mit blaulichem festem kar-
pathischem Kieselkalk, vol!er zcrrisscnerPflanzcnabdriicke und 
Bróckelchen von Pechkohle. 

Im Thalc der Ostrawica wechselt der Kalkstein schon mit 
Sandstein. Bei Skalitz und Ostrosnice, Baska, Jarowitz, 
Kraschna und Baskowitz wechselt der graue und schwarze 
kórnige und splittrige Kalkstein, der rhomboedrisch zerspalten 
ist, mit schiefrigem Kalkstein und Schwarzem Mergelschiefer. 

Die dunkeln Farben des Kalksteins andern sich manchmal 
plótzlich in lichte um. So geht zwischen Ustren und Sko-
tschau der schwarze Kalkstein wcstwarts in einen von gelbli-
cher und licht róthlichbrauncr Farbę l iber, besonders am 
Chelmbcrg. Eben diels findet sich auch bei Koritna in Mah-
rep, wo der lichte graugelbe Kalkstein sehr schiefrig wird. 

Selten ist das Yorkommen oolithischer Kalksteinschich-
ten in der Gegend von Boguschowitz , und dieses sowohl ais 
das Vorkommen des Tulenmergels in der Gegend von Fried-
land ist sehr beachtenswerth, denn bisher ist der Tulenmergel 
nur in der Liasforraation in Schwaben und Schoncn bekannt. 
Das Vorkommen des Gypses bei Ratimów im Thal der Ostra-
wice innerhalb des Teschner Kalksteins ist sehr wahrschein-
lich, wenn gleich jetzt die Punkte verschiittet s ind, wo man 
den Gyps frtther gegraben haben will. 

Selbst Breccienbildung, die in der Gruppe des Karpathen. 
sandsteins sehr haufig auftritt, ist den dunkeln Kalksteinen 
nicht ganz fremd. Beim Slatinitzer Bad in Mahren cxistirt 
der Teschner Kalk sehr ausgezeichnet. Seine tiefsten Schich-
ten sind sehr dunkel, d icht , fallen 35 bis 40° gegen Siiden; 
die hóhern Schichten sind blaulichgrau, schiefrig, und noch 
hóher werden diese noch lichter und mfirber. Stellenweise 
geht der Kalkstein in eine Brecc ie i iber, z. B. an dem Felsen, 
worauf die Kirche steht. Diese besteht aus Stiicken von dun-
kelm, lichtem und ganz weifsem Kalkstein, durch blauen eisen-
schiissigen Thon verbunden. In der Nahe ist eine schwefe-
ligę Quel le .* ) 

*) Graf MITROVSKI, Beitragezurmahrischcn Mineralogie in Meyera 
Sammlung physikaliłeher Aufeatze. 2r Bd. v. 1792. S. 223 «q. 
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Dio obcre Abthcilung unserer Gruppe besteht aus Schwar-
zem oder grauem bituminósem Mergelschiefer (Łiasschiefer?). 
Von Teschen berauf gegen die Karpathen schliefst er noch 
mindcr machtige Kalksteinschichten ein; diesc verschwinden 
allmahlich ganzlich, jc mehr man sich dem Karpathensandstein 
nahert, und so ist der Mergelschiefer, manchmal dcm Thon-
schiefer ahnlich, und damit yerwechselt, ganz rein im obern 
Olsathal, im obern Theil des Ostrawicethals oberhalb Fridek, 
im obern Weichselthal bei Ustren und oberhalb Biclitz im 
Goldgrunde herrschend. 

Dieser Mergelschiefer ist in der Regel dunkelschwarz, 
seltcner asch- und rauchgrau, theils diinn-, theils dickschicfrig, 
matt, deutlich gescliichtet, bricht in Plattcn, welche aber 
leicht nach diagonalcn Bichtungen zerspringen, ist bituminos, 
riccht mitunter beim Reiben urinós und enthalt nur in man-
chen Schichten ganz kleine, kaum bemerkbare Glimmcrschiipp-
chen. Durch Aufnahme von mehr Kiesel- und Thonerdeaia-
hert er sich dem Thonschiefcr und Alaunschiefer; durch 
Aufnahme von noch mehr Kalk, ais er gewohnlich enthalt, 
geht er selbst in gemeincn Mergel iiber. Die dem Thonschie-
fcr iihnlichen Mergelschiefer, dic man falschlich wolil Thon-
schiefcr genannt bat, finden sich auch in der untcrn Abthei-
lung der Formationsgruppc, wenn gleich weniger haufig und 
machtig. l ir . v. Ocynhauscn betrachtet sie ais dem Kalkstein 
untergcordnet, allein sic gehórcn so wesentlich zur Forma-
tion, dafs Kalkstein und Mergelschiefer Gebirgsglieder von 
glcichem Werthe sind. Solclic Mergelschiefer finden sich óst-
lich von Teschen und ruhcn daselbst deutlich auf Kalkstein; 
eben so unter Kalkstein bei Albersdorf zwischen Tierlitzko 
und Freystadt, wo sie zunachst auf dcm Steinkohlengebirge 
von Kar win aufruhen werden. 

$. 121.a 

Frcmdartige Mineralien nnd Erzfiihrnng der 
Balhstein gruppe. 

Von den fremdartigen Mineralien, wcluhe im Teschner 
Kalkstein und seinen Mergelschiefern yorkommen, erwiih-
nen wir ; 
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1) S c h l a c k i g e s u n d z a h e s E r d p e c h . Ist ziemlich 
hiiuiig im Kalkstein. Es fiillt gcwóhnlich die kleinen Druscn 
und olTenen Kliifte des Kalkspaths aus, welche diesen Kalkstein 
durchzichen. Bei Nicbory, Teschen, im ganzen Olsathal, 
bei Grodisc, Skotschau, Bielitz, Blogotzitz findet es sich sehr 
ausgezeichnet. 

2) A n t h r a z i t (Glanzkohle), noch mchr aber P e c h -
k o h l e , welche sich der Moorkohle nahert, findet sich im 
Kalkstein in kleinen Biocken cingcsprcngt, selten von der 
Grófse cinigcr Kubikzoll. Diescs Vorkommen isL bekannt 
bei Friedland, bei Ilochwald, bei Grodisc, Liebisch und an 
andern Orten. 

3) E i n k a l k i g c r , h o r n s t c i n a r t i g e r F e u c r s t e i n 
(im Lande Wciberfcuerstein genannt, weil er zu weich zum 
Gebrauch ais Feuerstcin ist), von weifslichgrauer Farbę ist 
fiir diesen Kalkstein sehr cbarakteristisch. Er ist darin in 
Nieren und Knollcn so fest eingewachscn, dafs er sich schwer 
herausschlagcn lafst. Es ist zwischen dem Kalkstein und 
Feuerstcin keinc scharfc Granze, und der Gchalt des letztern 
an 10 Proc. kohlensaurcm Kalk zcigt hinliinglich, wic innig 
beide Bildungen in einander greifen. Im schwarzcn Mergel-
schiefer finden sich diese Feuerstcine nie. 

4) S c h w e f e l k i e s durchdringt den bituminósen Mer-
gelschiefer und bildet diesen durch seine Verwitterung in ei-
nen alaunhaltigcn Schiefcr um , den man petrographisch nicht 
wahren Alaunscbiefcr nennen kann. Solche vitriolische und 
alaunlialtige Schiefer sind bei Bludowitz , Kalcmbitz und Bo -
gusebowitz bekannt. — Der Schwefelkies kommt ferner noch 
haufiger im Kalkstein vor , und es diirften die dunkeln Kalk-
steine fast nie ganz frei davon seyn. Hier und da hauft er 
sich aber mehr an, bildet zollstarke Trummer wie bei Koczo-
benz, oder kommt krystallisirt in grofsen Wiirfeln v o r , wie 
bei Bludowitz. 

5) S c h u p p i g t h o n i g c r S p l i a r o s i d e r i t in grofsen 
plattgedriicktcn, inwendig prismatisch zerspaltencn Nieren, 
bildet in dcm Mergelschiefer der obern Abthcilung dieser 
Gruppe, nahe an der Granze des aufgelagcrtcn Karpathensand-
steins, ansehnliche und fiemlićh weit erstyecktę Laeer^ die 
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im Thal der Ostrawica und Weichsel am bekanntesten sind, 
weil sic daselbst fiir die Hohófen bebaut werden. Diese Spha-
rosiderite werden durch Einwirkung von Luft und Wasser 
allmahlich am Ausgehenden ihrer Flótze in Eisenoxydhydrate 
(Brauneisensteine und Eisennieren) umgewandelt j wie sie 
sich besonders bei Ustren im Weichselthal finden. *) 

6) H o r n b l e n d e gehórt ebenfalls zu den fremdartigen 
Mineralien im Teschner Italk. Sie liegt in der Nahe der Dio-
rite, von denen wir gleich ausfuhrlicher sprechen werden, 
in einzelnen Kórnern und Nadeln ebenfalls im Kalkstein selbst 
inne, z. B. bei Boguschowitz und von da gegen Bludowitz. 

7) C h l o r i t ist theils den lichtern Abanderungen dieses 
Kalksteins und Mergcls in klcinen Kórnern beigemengt, theils 
scheidet er sich ais deutlicher schuppiger und blattriger Chlo-
rit aus, hauft sich in schwachen Schichten zusammen und for-
mirt so hóchst auffallige reine dunkelgriine schiefrige und kór-
nige Chloritschichten in nahem Yerband mit Teschner Kalk-
stein und Karpathensandstein bei Andrichau und von da ge-
gen Seypusch (Żywiec). 

121.b 

Untergeordnete Massen. 

1) Es ist schon bemerkt, dafs es gar keine scharfe Granze 
zwischen unserer Kalksteingruppe und der darauf liegenden 
Gruppe des herrschenden Karpathensandsteins gibt, und dafs 
mannichfaltige Lager dieses Sandsteins ais Vorlaufer in der 
obern Abtheilung der Kalksteingruppe eingelagert sind. Aber 
zur noch grófseren Ueberzeugung, wie nahe die Kalk- und 
Sandsteinbildungen der Karpathen einander stehen und dafs 
beide nur e i n e r Formation angehóren, treten auch ausge-
zeichnete Karpathensandsteine ais untergeordnete Lager im 
Teschner Kalkstein der untern Abtheilung und nahe an der 
nordlichen Granzlinie seiner Bildung auf. So finden sich un-
weit Teschen, yorziiglich bei Sedlitz, einzelne Lager von 

* ) H r . v . Oeynhauscn in der Beschre ibung v o n Oberschlesien 
S . 102 — 106 bat ausfuhrlicher v o n diesen Eisensteinen gespro -
c h e n , w o r a u f ich mich hier bez i ćhe . 



der einielnen Gebirgs-Forinalionen. 2 5 

Sandstein mitten zwischen den dunkeln Kalksteinschichten, 
welche yollkommcn mit dem Sandstein iibereinstimmen, der 
bei Mogilani, Jordanow, Jablunka und iiberhaupt an den Nord-
karpathen herrscht. Ganz ahnliche, verbunden mit blaulichem 
karpathischem Kicselkalk, der eben so wie der Sandstein mit 
zerrissenen Pflanzenabdriicken angcfullt ist, trcten auf zwi-
schen den lichtcn Kalksteinen bei Bielitz, zwischen dem dun-
keln bituminósen Kalkstein und Mergelschiefer in der Gegend 
von Kenty, nach Andrichau und Kalwaria hin, oder in Westen 
zwischen den Schicferkalkcn und griinlichen Mergeln bei Lie-
bisch. Eben so zwischen Weifskirchen und dem Teplitzer 
Bade kommen kalkiger Karpathensandstein und grobkórnige 
kalkige Breccien, innig verbunden mit dunkelm Kalk- und Mer-
gelschiefer, vor. In der Gegend von Freyberg und zwischen 
da und Neu-Titschein wechselt Sandstein mit Chlorit, gemengt 
mit dunkelgrauem Kalkstein; zugleich ist óstlich von Freyberg 
dem Kalkstein eine Breccie untergeordnet, welche aus Quarz-
und Kalkbrocken von verschiedener Farbę besteht, und Triim-
mer von Glanzkohle einschliefst. Ura Mistek wechsellagern 
Kalkstein und kalkiger Sandstein und Breccien mit kalkigem 
Cement. Der Kalkstein ist der Teschner mit vielen Adern von 
Kalkspath und einer Art Braunspath durchzogen. In dem kal-
kigen Sandstein zwischen Fridek und Freyberg kommen La-
gen von schónem lavendelblauem Hornstein vor. Noch mehr 
westlich von Alt-Titschein in der verwickelten Gegend von 
Weifskirchen, wo unsere Kalksteinformation sich an die Grau-
wacke anlehnt und sie mitunter bedeckt, kommt hornblend-
haltiger sehr glimmerreichcr Karpathensandstein bei Pilten 
und westlich davon gegen Weifskirchen zwischen grauem 
Kalkstein vor. So dauert es iiber Trahodusch und Leipnik 
bis Augezd. Bei Unter-Augezd ist dieser Sandstein mit den 
schwarzen Mergelschiefern bedeckt, und darauf liegt wieder 
schiefriger Karpathensandstein, der in seinen Kluften die fur 
ihn so charakteristischen schónen Quarzkrystalle (die Marma-
roscher Dragomiten) enthalt. Noch tiefer in Mahren kommen, 
wie ich schon erwahnte, Sandsteine mit den dunkeln Kalken 
bei Koriczau inBeriihrung, und ein ahnliches Yerhaltnifs fin-
det auch am Gebirgszuge von Hostein, rorziiglich urn Luków 
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bei Holcschau statt. Bunte Kalkbreccicn mit eisenschiissigem 
Cement und gemeine Karpathensandsteine wcchsellagern gegen 
dic Lukower Glashutte lun, und sind wahrscheinlich den bitu-
minosen Mergelscliiefern unserer Gruppe untergeordnet, die 
bei Hwozdna wieder reincr und machtiger auftreten. 

2 ) Eine andere untergeordnete Felsart, welche unsere 
ganze Aufrnerksamkeit yerdient, und die wir in der Gruppe 
des Karpathcnsandsteins sowohl auf der Nord- ais Siidseite des 
hohcn Gcbirgsriickens noch weit ausgedehnter kcunen lernen 
werden, ist ein weifscr , meist dichter Kalkstein mit schónen 
Petrefacten, den man leicht mit Jurakalkstein verwechseln 
kann, und der allerdings an den dichten und dolomitischen 
Jurakalk von Nickolsburg in Mahrcn und von Krakau lebhaft 
erinnert. Er bildet in der Gruppe dps Teschner Kalksteins 
einen von Westen nach Oslen laufendcn, aber oft unterbro-
chenen Zug. In Westen erscheint er zucrst bei Daub und 
Stramberg zwischen Frankstadt und Ncu-Titschein in Miih-
ren. Bei Stramberg bildet er drei zusammcnhangende bis 
1500 Fufs hohe Bergc , die sich in der Gegcnd sehr auszcich-
nen, ist durchaus frei von frcmdartigen Schichten und undcut-
lich geschichtet. Schóne Turbinalien und Pectiniten zeigen 
sich haufig in der blendend weifsen Masse. Von liicr setzt 
dieser Kalkstein gegen Osten fort , ist aber nicht im Zusam-
menbang iiber Tage zu verfolgen. Er findet sich zuniichst 
wieder in der Gegcnd von Fricdland siidlich von Teschen, und 
hier ganz bestimmt zwischen dem Teschner Kalkstein und 
Mergelschiefer. In der Nahe von Bielitz und Biała mogen 
ebenfall,s die lichten Kalksteine dazu gehoren. Bei Andrichau 
liegt er ais ein nicht sehr machtiges Lager in denselben Felsar. 
ten wie bei Fricdland, und seine Schichten fallen deutlich nach 
Siiden. Zwischen Andrichau und Inwald wechsellagert der-
selbe mit Gesteinen, die man petrographisch nicht fiiglich an-
ders ais Chloritschiefer und ein korniges Glimmergestein nen-
nen kann. Man erstaunt, solche Gesteine, die wir nar ge-
wohnt sind im Urgebirge zu sehen, mit Pectiniten fiihrendem 
Flotzkalk in Verbindung zu finden, und wird lebhaft an dic 
Kalkschieter erinnert, die in den Glarner Alpen mit Sandstei-
nen und Nummulitenkalken sich verbinden, -welche uusern 
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Karpathengesteinen cntsprechcn. Endlich Lei Inwald selbst 
bildet unscr Kalkstein ein machtiges Lager, wie es scheint im 
Liegenden, von dunkeln Kalksteinen, ist aber hier frei von 
Versteinerungen und im Gefuge kórniger ais gcwohnlich. Es 
ist ganz dcrselbe Kalkstein, den wir spater ais Einlagerung 
im Karpathensandstein bei Seypusch, im Hangenden der W i e -
liczker Salzmassen, bei Sygneczow und langs Ostgallizien bis 
in die Bukowina hinein iramcr im Hangenden der Salzablage. 
rupgen kennen lernen werden. Er gibt uns also einen aber-
maligen Beweis, wie nahe verwandt die Bildungen des Tesch-
ner Kalksteins und des Karpathcnsandsteins einander sind. 

3) Am seltcnsten finden sich b l a u e u n d r o t h e T h o n . 
s c h i c h t e n untergeordnet im Teschner Kalkstein. Sie sind 
hchannt bei Nicbory an der obern Granze der Kalksteingruppe 
und bei Paskau in Mahren in der Nahe von Diorit. Am letz-
tern Punkt lindert sich darin Erdfalle, und diefs begriindet die 
hóchst wabrscheinlichc Vermuthung, dafs damit in der Tiefe 
Gypsablagcrungen verbunden seyn mogen, welche langs den 
Karpathen stets von eben solchen bunten Thonen begleitet 
werden. Wenigstens sind jene bunten Thone dieselben, wel-
che auf vielcn Punktcn zwischen dem Karpathensandstein auf-
treten. » 

4) Endlich sind unter den Gestcincn, welche innerhalb 
der Gruppe des Teschncr Kalksteins in bedeutender Ausdeh-
nung auftreten und ihm untergeordnet crscheinen, der D i o r i t 
und die damit verbundenen H o r n b l e n d g e s t e i n e diejeni-
gen, welche uns am mcisten befremden, und vielleicht dieje-
nigen, welche am mcisten beigetragen haben, das wahre Alter 
dieses Kalksteins zu verkenncn. Sie sind aber auf der andern 
Scite auch diejenigen, welche besondere Aufmerksamkeit ver-
diencn und zu interessanten Vergleichungen ftihren, wenn 
wir uns an die ahnlichen Yorkommnisse innerhalb der nord-
lichen Kalkalpen crinnern. 

Dic Gesteine selbst, welche jene untergeordneten Trapp-
massen bilden, sind in ihrem petrographischen Bestande sehr 
mannichfaltig; fast auf jedem Punkt ihres Yorkommcns stcl-
lcn sie besondere Varietiiten dar, aber dennoch gehoren sie 
zusaramen zu e i n e r Bildung. Yon Westen her in Mahren 
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anfangend, finden sie sich zuerst bei Scharditz und Butscho-
witz óstlich von Austerlitz. Bei Scharditz ist das Gestein ein 
mandelsteinartiger Diorit, bei Butschowitz ein porphyrartiger 
Diorit. Zwischen Weifskirchen und Alt-Titschem nennt 
Schultcs das Gestein einen Syenit, allein die Probestiicke da-
von zeigen nur Diorit (Griinstein). Zu Herlitz bei Neu-Tit -
schein tritt ein wahres dichtes und fcinkórniges dunkel raben-
schwarzes Hornblendgestein auf, worin man von Feldspath 
gar nichts bemerkt, das liingegen von Kalksteinkliiftcn durch-
zogen wird. Bei Paskau findet sich wahrer Diorit, aus wei 
fsem blattrigem Feldspath und Hornblendkrystallen gemengt. 
Bei Boguschowitz und Kalcmbitz ist der Trapp ziemlich ver-
breitet, ein ausgezeichneter Diorit, in welchem die krystallini-
sche Hornblende sehr vorwaltet, der dichte Feldstein nur in 
einzelnen Kórnchen auftritt, dagegen das ganze Gestein so 
mit Kalkmassc durchdrungen, dafs es iiberall mit Sauren 
braust und mitunter ais ein hornblendhaltiger Kalkstein be-
trachtet werden kann. W i e alle Hornblendgesteine isf es 
stark zerkliiftet und wird durch Verwitterung miirbe und gelb-
lichbraun. Von Stenzelsdorf (Stanislowitz) bis auf die An-
hohe von Grodisc bei Teschen triflft man wieder feinkórniges 
Hornblendgestein, welches im dortigen Walde sehr kalkig ist, 
sich in Schichten sondert, die mit Mergelschiefer wechseln 
und nach Siiden fallen. Sehr abweichend ist der Diorit von 
Lichnau bei Frankstadt. Er ist sehr grobkornig mit vorwal-
tęnder Hornblende, aber alle diese kórnigen Absonderungen 
auf der Oberflache mit grofsen tombakbraunen Glimmerblat-
tern uberzogen, welche ihm auf den ersten Anblick das An-
sehen mancher verworren schiefrigen Abarten des Glimmer-
schiefers geben. Bei Friedland und Baska im Ostrawice-Thal 
ist das Gestein eine Art von Mandelstein. Hr. v. Oeynhausen 
vergleicht es mit dem Harzer Blatterstein. Bei Schebiescho-
witz findet sich ein sehr ausgezeichneter Diorit, feinkórnig, 
fast zu gleichen Theilen aus Hornblende und blattrigem wei-
fsem Feldspath gemengt und nur wenig kalkig. Zwischen 
Schebieschowitz und Bludowitz bat der Trapp den hóchsten 
Grad seiner Ausbildung erlangt. In einer grobkornig abge-
sonderten Masse von weifsem Feldspath liegen zahlreiche Kry. 
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stalle von Hornblende, welche meist 3 bis 4 Linien lang und 
1 bis 2 Linien stark sind, immer ziemlich gut ausgebildet und, 
wie es scheint, von den Formcn, welche Hauy Amphibole 
dodecaedre und etjni-different nannte; hier und da ein tom-
bakbraunes Glimmerllammchen. Bei Tierlitzko gleicht der 
Diorit dem von Kalembitz. Bei Misterzowitz ist er sehr fein-
ktirnig und fest, aber grofse Hornblendkrystalle porpliyrartig 
darin eingewachsen und Partien yon Kalkspath eingesprengt. 
Bei Hoslach findet sich ein von dem gewohnlichen sehr ab-
weichendes Gestein; in einer weifsen sehr feinkornigen fast 
dichten Feldspathmasse sind zahllose Hornblendnadeln einge-
wachsen, so diinn, wie der feinste Silberdrath, dabei die 
ganzc Masse auch etwas kalkig. Bei Koczobenz ist der Diorit 
sehr yerwittert, in braunen Grufs zerfallen, zum Theil man-
delsteinartig. Wahrer grunsteinartiger Mandelstein mit viel 
Kalkspathpunkten findet sich zwischen Batzanowitz und Gole-
schau. Er yerwittert stark, und in ihm, so wie in einem ahn-
lichen Gestein bei Boguschowitz, findet sich eine Art yon Ku-
gelfels, d. h. sehr feste, concentrisch schalig abgesonderte 
Kugeln eines feinkornigen Hornblendgesteins. 

Das Vorkommen dieser Trappgesteine auf yielen yerein-
zelten Punkten, gewóhnlich am Fufse der Kalksteinberge, ohne 
erhabene Felsenbildung, und der Mangel an Schichtung ma-
clien es allerdings schwierig, das Verhaltnifs auszumitteln , in 
welchem dieselben zu der Kalksteinbildung stehen, der sie un-
tcrgeordnet sind. Hr. v. Oeynhausen ist der Meinung, dafs 
dieser Diorit weder Lager noch Gange bilde, und wenn diefs 
wirklich der Fali ware, so miifsten wir annehmen, dafs er wie 
Basalt yon unten erhoben die Kalksteinschichten durchbrochen 
habe. Ich habe bisher noch nicht Gelegenheit gehabt, mich 
davon vollig zu iiberzeugen, und einige Verhaltnisse sprechen 
mir dafiir, dafs dieser Diorit wirklich innig mit der Kalkstein-
bildung zusammenhange, mit ihr gleichzeitig sey und darin 
untergeordnete Lager bildet, dereń Zusammenhang iiber Tage 
noch nicht genau genug yerfolgt ist. Die Griinde, die ich 
dafiir habe, bestehen darin, dafs 

1) die Masse dieser Diorite fast stets mit kohlensaurcm 
Kalk innig gemengt ist; 
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2) dafs ferner in der Nahe der Diorite, vorziiglich urn 
Bludowitz, Koczobenz und Boguschowitz, der bennchbarte 
Teschner Kalkstein selbst sehr oft Hornblende in sich einge-
schlossen enthalt; 

3) dafs in der Richtung, in welcher die Diorite vorkom-
men, auf den Punkten, wo wir sie nicht selbst zu Tage gehen 
sehen, an ihrer Stelle Sandsteine rorkommen, Welche der 
Kalksteinbildung angehóren, und welche sehr hiiufig Horn-
blende, seltner auch Feldspathkrystalle in sich einschliefsen. 
Diefs ist von Westen nach Osten fortschreitcnd der Fali, zwi-
schen Wischau und Prosnitz, von Ober-Augezd durch dic Ge-
gend von Leipnik, Weifskirchen bis Pilten, zwischen Libosch 
und Bielitz, und selbst noch am Landskroner Bergzuge; 

4) dafs mit dem Griinstein von Batzanowitz und Bogu-
schowitz fufsmachtige Schichten eines gelblichweifsen, gebśin-
derten, kalkigen Thonschiefers abwechseln; 

5) dafs bei Licbnau, unweit Frankstadt, der Diorit wirk-
łicli mehrmals mit Mergel und sandigem Kalkstein wechselt, 
bei Koczobenz der Diorit in Lagen zwischen nach Siiden fal-
lenden Schichten mit Schwarzem Kalkstein, weifsem, Jura ahn-
lichem Kalkstein und einer Art Kohlenschiefer eingeschlossen 
ist, und im Walde bei Grodisc ein Wechsel von Mergelschie-
fer mit kalkigem, dichtem Hornblendgestein sichtbar ist, und 

6) dafs endlich alle diese Trappgesteine auf zwei dem 
allgemeinen Streichen der Kalhsteinbildung von Siidwest nach 
Nordost parallele Zilge beschrankt sind, aufscr und zwischen 
welchen dieselben nicht auftreten. 

Der nordliche und Hauptzug in der untern Abtheilung 
der Kalksteingruppe und im Liegenden des oben erwahnten 
Jura iihnlichen Kalkstcinlagers mag mit dem porphyrartigen 
Diorit bei Butschowitz, unweit Austerlitz, anfangen, dann ge-
hóren dazu die hornblendhaltigen Sandsteine von Wischau 
bis in die Gegend von Alt-Titschein, sodann der Diorit zwi-
schen Weifskirchen und Alt-Titschein und das dichte Horn-
blendgestein von Herlitz bei Neu - Titschein , der Diorit von 
Paskau und von da an gegen Osten fast ohne Unterbrechung 
die Diorite von Bludowitz, Schebieschowitz, Tierlitzko, Sten-
zelsdoi'f, Grodisc, Misterzowitz, Koczobenz, Boguschowitz, 
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Kalembitz, Hoslach, alles nordwiirts von Teschen, und endigt 
in Osten wit dem Diorit zwischen Ober- und Nieder-Baum-
garten bei Skotschau, und ebenso inógen die hornblendhal-
tigen Sandsteine zwischen Libosch und Bielitz und selbst am 
Landskroner Bergzuge noch dazu gehóren. 

Der siidlicbe Zug in der obern Abtheilung der Gruppe, 
nahe an der Granze des Karpathensandsteins und im Hangen-
den des Stramberger Kalksteins, ist weit mehr unterbrochen. 
Zu iliin gehóren die Diorite und Mandelsteine von Iachnau 
bei Frankstadt, von Fricdland und Baska, und zwischen Batza-
nowitz und Goleschau. Dieser Zug liegt siidlich von Teschen, 
und es ist wahrscheinlich, dafs in dieser Gegend noch einige 
Punkte gefunden werden diirften, wo die Trapparten anste-
hen, denn es finden sich dasclbst Gcschiebe von Hornblende 
und Mandelstein. 

122. 
Vers t e in er ungen. 

Die Versteinerungen im Teschner Kalkstein verdienen 
eine ganz besonderc Aufmerksamkcit, denn wenn derselbe 
wirklich zum Uebergangsltalkstein gehórte, so wiirden wir 
diefs auch durch seine Petrefacten sehr bald erkennen, da be-
kanntlich die im Uebergangskalkstein cingeschlosscncn Thier-
reste einen sehr bestimmten Charakter haben, und die Arten, 
welche sich darin finden, fast ohne Ausnahrne in den jiingcren 
Gebirgsformationen nicht wieder vorkommen. Hr. v. Oeyn-
hausen hat uns nun zuerst einige Yersteinerungcn des Tesch-
ner Kalksteins kennen gelehrt, luhrt aber selbst in seinem oft 
genannten Werke iiber Oberschlesien S. 98 an, dafs Hr. 
v. Schlotheim, gewifs einer der tiichtigsten Gewahrsmanner 
in dieser Hinsicht, iiber die aus dem Teschner Kalkstein ihm 
vorgelegten Petrefacten das Urtheil aussprach, dafs sie sol-
(•lien Arten angehóren, welche n i c h t im Uebergangskalk, 
wohl aber in dem (unbestimmten) Kalkstein der Alpen und im 
Jurakalkstein gewóhnlich vorzukommen pflegen. Diesem Ur-
theile mufs ich nun yollkommen beitreten, denn wenn gleich 
viele jener Petrefacten jetzt selten nur zu erlangen sind oder 
zu fest in ihrer Gesteinsmasse yerwachsen vorkommen, so be-
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sitze ich doch theils selbst einige, die nicht zu verkennen sind, 
mehrere aber sah ich in der Sammlung des Hrn. v. Liii, und 
noch mehr Aufschlufs erhielt ich durch eine kleine Suitę der-
selben, >velche aus der Sammlung des Hrn. Professors Hein-
rich in Teschen mir zur niihern Priifung durch Hrn. v. Łill 
giitigst iibcrsendet wurden. Unter allen diesen Petrefacten ist 
auch nicht eine einzige Art, welche ais alleiniges oder cha-
rakteristisches Eigenthum des Uebergangskalksteins gelten 
konnte, kein einziger Orthozeratit, kein Spirifer, keine Pro-
ducta, kein Terebratulites priscus oder striatulus und die ver-
wandten Arten, kein Trilobit etc. Was ich dayon bestimmen 
konnte, besteht in Folgendem: 

T h i e r e. 
I. Z o o p h y t e n . 

1) T u r b i n a l i e n (Hippuriten). 
2) M a d r e p o r e n . 
3) E s c h a r i t e n . 

Alle diese sehr im Gestein verwachsen von Bobrek und 
Schebieschowitz bei Teschen und von Janowitz im Ostrawice-
Thal, und also schwer zu bestimmen. Madreporites hippnri-
nus, der dem Uebergangskalkstcin so sehr eigen ist, war be-
stimmt nicht darunter. Einige gehórten bestimmt zu den 
Astrea- Arten und eine Art davon móchte bestimmt zum Mądre-
porit. ccwcrnosus Scur,. gehóren, der so oft im Jurakalk vor-
kommt. 

4) LAthódendron hippurinum im weifsen Kalkstein von 
Stramberg, Es kommt auch schóner im gleiclien Kalkstein 
von Sygneczow bei Wieliczka vor , und ich werde daher von 
ihm spiiter §. 140 ausfiihrlicher sprechen. 

II. M o l l u s k e n . 
5) Steinkerne einer Univalve, welche, nach der Mund-

óffnung zu urtheilen, zum Gen. Cerethium gehóren mufs, von 
Koczobenz und Schebieschowitz. 

6) Steinkerne von Muscheln , welche nach ihrer Form eu 
den Y e n u l i t e n , im Sinne Linnes, gehóren mógen, im Kalk-
stein von Groditz zwischen Skotschau und Bielitz. 



der einielnen Gebirgs-Forinalionen. 3 3 

7) Steinkeroe von kleinen T r i g o n i e n u n d M y o c i t e n 
} m weifsen Kalkstein von Inwald, wie sie im MuicheU und 
Jurakalk haulig sind. 

8) T r i g o n i e n (falschlich Donaziten genannt) und V e -
n u l i t e n , sonst haufig im kórnigen stinksteinartigen dunkeln 
Kalkstein von Janowitz im Thale der Ostrawica. 

9) P e c t i n i t e n , ziemlich haufig und gut erhalten Yon 
Koczohenz. Eine Art davon stimmt sehr mit P e c t i n i t e s 
p r i s c u s SCHI,. 

10) P e c t e n d i s c i t e s oder P l e u r o n e c t i t e s d i s c i -
t e s SCHI,. im weifsen Kalkstein von Stramberg. 

11) G r y p h i t e s l a e v i s SCHŁ. oder vielleicht nur eine 
Varietiit von G r y p h a e a C y m b u l a LAM. von Schebiescho-
witz bei Teschen. 

12) G r y p h a e a a r c u a t a LAM. = Gr. i n c u r y a Low. 
von Koczobenz, wenn sie nicht nach spatern Beobachtungen 
zu Gr. columba gehort. 

13) Noch eine andere G r y p h i t e n a r t , die ich nicht 
genau bestimmen konnte, vielleicht su Gryph. rugosns oder 
snillus SCHŁ. gehorig, von Teschen selbst. 

14) T e r e b r a t u l i t e s v u l g a r i s und l a t u s SCHŁ. im 
grauen Kalkstein von Teschen. 

P f l a n z e n . 
15) yiele kleine, aber immer sehr zerrissene Pflanzen-

abdriicke, die sich nicht bestimmen lassen, im Mergelschiefer 
und im blaulichen Kieselkalk von mehrerern Punkten. 

16) Sehr deutlich F u c o i d e s c r i s p i f o r m i s SCHL.(GCTJ. 

Sphaeroeoccns A G H . ) (S. SCHLOTII. Nachtrage z. Petrefactenk. 
Taf. IV. Fig. 1. a), auf grauem Mergelschiefer von Grodisc bei 
Teschen, und wahrscheinlich noch andere Algaciten, wie sie 
im Karpathensandstein, im Wiener Sandstein und im Liaskalk 
vorkommen. 

Dieses Yerzeichnifs ist gewifs noch sehr unvollstandig, 
denn ich habe aufserdem noch mehrere gewundene Schnecken, 
Ostraziten und Zoophyten in jenem Kalkstein bemerkt, aber 

t viel zu unyollstandig, ais um eine Bestimmung derselben wa-
gen zu kónnen. W i r mussen von den Gelehrten in Teschen 
erwarten, dafs sie uns vollstandigere Nachrichten iiber die 

Vvtcu, gtogoost. Bncbrcib. yon Polen. II. 3 
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Petrefacten jhręr yaterlandischen Kalkformation schenken wer-
den. Besonders interessant wiirde es seyn zu trlahrea, ob 
darin nicht auch Belemniten, Plagiostomen und Ammooiten 
yorkommen sollten. 

(J. 1 2 3 -

Schicht nng und Lagerung. 

Sowohi der Kalkstein ais der Mergelschiefer sind stets ge-
schichtet. Die Schichten des reinen Kalksteins sind '/, bis etwa 
2 Fufs stark, wo er abęr mit Mergeln und Mergelschiefer 
wechselt, sind die Schichten sehr sęhwach. Sehr bald erkennt 
man das allgemeine Gesetz dieser Schichteustellung, denn ihre 
Bichtung gęht stets yon Sudwcst nach Nordost, oder von W e -
sten nach Osten, und immer sind sie gegen die Karpathen, 
also nach Siidwest, Siiden uud Siidost geneigt. Diefs ist vor-
zuglich deutlich bei Dosiach, bei Koczobenz, und vor allen 
im Olsa-Thal von Teschen aufwiirts l1/, Meileu lang bis Gru-
dek zu beobachten. Charakteristisch ist fernęr d|e steile Ein-
tenkung, denn die Fallwinbel betragen gewóhniich mehr 
ais 30°. Selten nur zeigt sich sattelformige Schichtenbiegung. 
Gewundene Schichten finden ?ich yorziiglich bei Wendrin an 
der Olsa , dennoch ist ihr Hauptfallcn ebenfalls nach Siiden 
gerichtet. Aus diesem Schichtungsgesetz folgt nun, dafs die 
nórdlięhsten Schichten die altestcn, die sudlichsten die jiing-
sten sind, und es ist unverkenubar, wie in den ganzen nórdli-
chen Karpathen, dafs die Gebirgsbildung yon Norden nach 
Suden fortschritt. Das Grundgebirge unserer Formation kann 
mithin nur gegen Norden und Nordwest gesucht werden, und 
in dieser Bichtung trefleu wir auf dic Grauwacke der Sudeten 
und auf das Steinkohlengebirge yon Hultschin bis Karwin. — 
Dafs die gegen Siidost geneigten Schichten unserer Forma-
tion auf der sudetischen Grauwacke und dem damit yerbunde-
nen Uebergangskalkstein wirklich aufliegen, ist in der Gegend 
von Weifskirclien, Neu-Titschein, Freyberg und Braunsberg 
deutlich zu sehen. Weniger bestimmt ist die Auflagerung des 
Teschner Kalksteins auf das malirische Steinkohlengebirge 
unmittelbar zu beobachten, weil zu viel AUurium diese Granze 
bedcckt; dennoch kann diese Auflagerung mit Bestimmtheit 
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erschlossen werden, und es ist nicht ein einziger sicherer 
Grund vorhanden, der das Gegentheil erwicse , wie Hr. 
v. Oeynhausen glaubte. In dem Kohlengebirge selbst fallen 
die Gebirgsschichten und die Kohlenflótze bei Polnisch-Ostrau 
sehr bestimmt gegen Sudwęstsud, also gegen den Teschner 
Kalkstein; dagegen fallen bei Orlau dic Schichten gegen 
Nordwest und bei Karwin gegen Norden, was aber in ei-
nem fast stets muldenfórmig gclagerten Kohlengebirge nicht 
sehr auffallen darf. Gehen wir aber iiber dic Granze des 
Kohlensandsteins gegen Siiden, so finden wir gleich binter 
der Salzquelle von Solcza, auf dem W e g e nach Albersdorf, 
die Schichten des thonigen Mergelschiefcrs und Kalksteins 
bestimmt nach Siidwest, und auf dem W e g e von Ostrau 
nach Sęhiichof eben so bestimmt nacji Siidost, also vom Koli* 
lengebii-ge abfallcn. Bedenken wir weiter, dafs in der gan-
zen Kalksteingruppe die siidliche Schichteneinsenkung die 
herrscbende Ilegel ist, so muls nothwendigcrweise die 
Kalksteinformation auf das Steinkohlengebirge aufgelagert 
seyn; denn dic siidliche- Schichtenstellung im ganzen Ge . 
birge bis zum hohen Gebirgsriicken bei Jablunka beweist 
deutlich, dafs die Bildung dieser Schichten von Nordwest 
nach Siidost fortschritt; auch ist innerhalb der weifsen Karpa-
then und Bieskiden nirgends ein Urgebirge vorhanden, wel-
ches diese Schichtenstellung modiliciren konnte, denn dio 
Tatra liegt viel zu weit gegen Osten, und erst jenseits in 
Ungarn hat der nordliche Schichtenfall der altern Forma-
tionen am Faczkower Gebirge auch den Karpathensandstein 
gezwungen, seine siidliche Schichtenneigung in eine nord-
westliche umzuandern. Wśire der Teschner Kalkstein iilter 
ais das Steinkohlengebirge, so konnte er unmóglich an des. 
sen Granze ein siidliches Einfallen zeigen, und iiberhaupt 
wiirde, wenn wirklich die Gebirgsbildung von dem hohea 
Gebirgsriicken der Karpathen ausgegangen ware, und das 
Altcr der Schichten mit dem Niveau ihrer Ausgehenden 
abnahme, wie Hr. v. Oeynhausen voraussetzt, dieses mit 
der sudlicben Schichtenstellung in directem Widerspruche 
stehen. Die sudetische Grauwacke yerlauft sich ganz un-
merklich in den Hultschiner Uohlensandstein, und es gibt 

3 • 
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keine scharfe Granze zwischen beiden. Ware der Tesch-
ner Kalli alter ais das Kohlengebirge und also Uebergangs-
kalk, so wiirde er eben so wie die Grauwacke in die Koh-
lensandsteinbildung eingegriffen haben, so wie es der Berg-
kalkstein in England, in den Niederlanden und bei Krzeszo-
wice thut; aber bei Ostrau und Karwinist nicht eine Spur 
von Kalkstein oder Mergelschiefer im YYechsel mit Kohlen-
sandstein zu sehen, und vielmehr erscheint die ganze Kalk-
steinbildung scharf gesondert von der Bildung des Kohlen-
gebirgs. Auf die Kalksteinbildung folgt unmittelbar mit 
gleicher Schichtenneigung der Karpathensandstein, Hrn. 
v. Oeynhausens vermeintliche karpatliische Grauwacke. Ich 
kann nicht begreifen, wie ein so deutlich ausgesprochenes 
Lagerungsverhaltnifs mifskannt werden konnte. Nur die 
Yoraussetzung, dafs die sudetische Grauwacke mit dem Sand-
stein der Karpathen gleichzeitig sey, konnte Hrn. v. Oeyn-
hausen verleiten, im 68 seines oft genannten Werkes durch 
eine gezwungene Erklarung darthun zu wollen, dafs der 
Teschner Kalk auf dem Sandstein der Karpathen aufliege. 
Seine eigenen Worte widerlegen seine Meinung, denn wenn 
in einein Gebirge, dessen Schichten alle gleichfórmig nach 
Siiden fallen, in den von Siiden nach Norden abfallenden 
Thalern Kalkstein in der Sohle der Thaler sich hoch hin-
aufzieht, wiihrend Sandstein die Hohen bedeckt, so spricht 
ja diefs gerade am bestimmtesten dafiir, dafs der Sandstein 
auf dem Kalkstein aufruhen mufs; denn ware der Kalkstein 
ein jungeres in diese Thaler cingedrungenes Gebilde, so 
miifste er nothwendigerweise horizontal abgelagert, oder 
mit abweichender Lagerung an den Sandstein angelehnt seyn; 
davon ist aber hier durchaus nichts zu sehen, und dann 
konnte der jiingere Kalkstein nicht mit dem altern Sand-
stein wie hier wechsellagern. Wenn zwei Gebilde wechsel-
lagern, und beide gleiche Schichtenstellung nach Siiden zei-
gen, so miissen, ihr Niveau mag gegen einander beschaffen 
seyn wie es will, die gegen Norden ausgehenden Schichten 
die altern und die weiter nach Siiden ausgehenden die jun-
gern seyn; also mufs hier unwiderlegbar der Teschner 
Kalkstein unter dem Karpathensandstein liegen, und dagegen 
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kónnen kiinstliche auf Hypothcse gebaute Erklarungcn vom 
Gegentheil niemals Gewicht haben, um so weniger, wenn, 
wie hier, unmittelbare Beobachtungcn auf vielcn Punkten da-
gegen sprechen. 

Der Teschner Kalkstein und die mit ihm wechselnden 
Mergel und Sandsteine sind aber aufscrdem in der mahri-
schen Ebene noch von jiingcm tertiaren Sandsteinen Hnd 
andern Schichten zum Theil iiberlagert, welche leider auch 
mit jenem Gebilde und dem Karpathensandstein verwech-
selt worden sind, und falsche Ansichtcn von ihm verbreitet 
haben. 

Hierher gehórt zucrst die tertiiire Formation, welche 
zwischen Alt-Titschcin und Freyberg auftritt, und woraus 
der beriihmte kegelfórmige Schlofsberg von A l t - T i t s c h e i n 
besteht, der so wunderbare Deutungen, wie selten ein Berg, 
erlebt hat. Fichtel sah ihn von weitem, und weil er ein 
Kegel ist, so mufste er nolens volens ein V u l c a n seyn. 
Hr. v. Oeynhausen sah ihn ebenfalls nicht und muthraafste, 
dafs er aus Kalkstein bestchc, und Beudant endlich machte 
Mandelstein und rothen Sandstein (rothes Todtliegendes) 
daraus, weil er gehórt hatte, dafs daselbst grobkórnige 
Sandsteine und Breccien vorkamen, und Fichtels falsche 
Nacbricht von Lava auf Mandelstein deutetc! Von diesem 
Allem ist nicht eine Sylbe wahr. Der Berg ist aus einer 
tertiaren Formation zusammengesetzt, dereń Unterlage man 
nicht sehen kann, die aber natiirlich aus der gemischtcn 
Kalksteinformation bestehen mufs, welche diesen Theil von 
Mahren einnimmt. — Zu unterst liegen griinliche Mergel, 
welche allerdings an ahnliche Gesteine im Teschner Kalk-
stein crinnern; dariiber liegen sonderbare Conglomerate 
aus Quarz- und Kalksteinbrocken und Bruchstucken eines 
chloritischcn griinen, moist aufgelósten Schiefers zusammen-
gesetzt; zugleich sind yerkohlte Pllanzen und andere griine 
Chjoritkórner eingemengt, dann folgen grobe quarzige Sand-
steine, mitunter voll kleiner Versteinerungen; sie iihneln 
zum Theil dem sehr jungen tertiaren Sandstein von Bząka 
bei Wieliczka, zum Theil den Muhlsteinen (meuliere) im 
Beeken von Paris. Darauf liegt und wechselt damit eine 
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Breccie, aus Bruchstiicken des weifsen Strambcrger Kalksteins 
bestehend, die aber durch quarzigen Sandstein conglutinirt 
6ind. In den Breccien finden sich Adern cincr griinen Erde, 
Nester von Walkererde, und eine Masse, -welche Schultes mit 
rerwittertem Chrosopras rerglich, wozu sie aber nicht gehó-
ren kann. Y o m Schlofsberg herab gegen das Dórfchen Tauf 
werden die Breccien feinkórniger, kalkiger und gehen zuletzt 
in einen grunlichen Kalkstein iiber. Die Schichten oder Bankę 
liegen fast horizontal und weichen dadurch sehr von den steil 
nach Siiden fallcnden Schichten der Teschner Kalkstein- und 
der Karpathensandsteinformation ab. Das Altcr dieser tertia-
ren Bildung lijfst sich nicht genau ausmitteln; man konnte sie 
mit Molasse und NageHluh parallelisiren oder mit andern ter-
tiaren Sandsteinen iiber dem Grabkalk. " 

Andere tertiare Bildungen, welche in der miihrischen 
Ebene die nordkarpathische Sandstein- und Kalksteinforma-
tion bedecken mogen, sind der pisalithenartige Grabkalk (Lci -
thakalk) bei Sellowitz, auf der Strafsc von Nuslau nach Briimi. 
In der Nahe dessclben bei Nicolschitz und Auerschitz tritt ein 
anderes tertiiires Gebilde auf, welches ich am meisten ahnlich 
mil dem im bóhmischen Mittelgebirge bei Kostenblat finde. 
Die Reihenfolge der Schichten von oben nach unten ist: 

n) Brauner Mergel, worin l ir . Boue Fiihlhórner, Flugel. 
decken und Fiifse von lnsecten gefunden haben will ; 

b) bituminoser schwarzlicher Schiefer und kalkiger Mergel, 
ebenfalls mit Resten von lnsecten und mit Opalen; 

c) blattrigcr Stinkmergel, wie Disodil mit Opallagen; 
d) schiefriger grauer und brauner kalkiger Mergel mit Me-

nilitknollen; 
e) verharteter Kalkmergel; 
f ) blattriger Mergel mit Pflanzenabdrucken; 
g) glimmriger Thon mit KVystallen von Gyps; 
h) plastischer Thon. 

Ferner linden sich am wcstlichen Fufse der kleinen Kar-
pathen an der March noch mehrere tertiare Schichten. Dahin 
gehóren die sandigen Mergel mit vielen Carditen bei Holitz, 
welche wobl dem sandigen Grabkalk entsprechen, und ahn-
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liche Schichten mit sehr wohlerhaltencn Arten von Buccinum 

oder Eburna bei Bysenz. 

$• 124. 
Quellenfńhrung. 

Besonders wichtig sind noch die mineralischen (Juellen, 
welche dieser untern Gruppe unserer Formation angehóren, 
denn es sind ganz dieselben, welche wir in der Gruppe 
des Karpathensandsteins antreffen, und welche denselben so 
sehr charakterisiren. Diese (luellen sind von dreifacher Art : 

salzige Quellcn, 
schwefelige W a s s e r und 

kohlensaure Salzwasser und wahre Saucrlingc. 
Von den Salzquellen miisseń zuerst die bcidcn bei Or -

liu und Solce erwahnt werden, welche im Gebiet oder in 
der Nahe des obcrschicsischen Kohlensandsteins aus rner-
gclartigem Thon hervorquellen. Dic HFI. v. Oeynhauscn und 
Thiirnagel *) stimmen beide darin iiberein, dafs diese Quel-
Icn nicht dem Steinkohlengebirge angehóren kónnen; sie 
glauben vielmehr, dafs dieselben in Verbindung standen mit 
dem Gypsgebirge, das von Blein - Gorschen sich nach 
Pschow verbreitet. Hr . Thiirnagel nimmt ferner an, dafs die-
ses Gypsgebirge mit dem Steinsalzgcbirgc von Wieliczka 
doch in ciniger Verbindung stehe. Diesen Ansichten kann 
ich nicht bcistimmen, und es wird sich erst spater Gele-
genheit finden, zu zeigen, dafs der oberschlesische Gyps 
viel junger ais der der Karpathen ist. Es lafst sich mit 
Bcstimmtheit gar nicht angeben, aus welcher Formation jenc 
(>uellen entspringen; wenn man aber bedenkt, dafs die be-
nachbarte Kalksteinbildung von Teschen zu derjenigen For-
mation gehórt, welche das karpathische Steinsalz einschliefst 
oder ihr nach unten zu innig verbunden ist, und wenn man 
bedenkt. dafs in Mahreu aus demselbcn Kalkstein sehr vicle 
r>uellen entspringen, welche ebenfalls Kochsalz cnthalten, 
so ist es wohl am wahrscheinlichsten, dafs die yuellen von 

*) S. Karstcns Archiv fiir Bergb. und Huttcnw. i2r Bd. S. 560 
bit 563. 
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Orlau und Solce im Teschner Kalkstein ihren Ursprung ha-
ben mógen. Wenn keinc sehr grofsen bergmannischen 
Schwierigkeiten das Niederbringen tiefer Bohrlócher an je-
nen Punkten hindern sollten, so glaube ich, dafs sie wohl 
einer genauern Untersuchung werth warcn. 

Andere kochsalzhaltige Quellen, welche bestimmt aus 
unserer Kalkstcingruppe quellen, schliefscn sich den Sauer-
lingen an, indem in allen aufser frcier Kohlensaure und 
Kochsalz noch yorwaltend kohlensaures Natron, ferner salz-
sauie Magnesia und kohlcnsaurer Kalk sich finden. *) Zu 
diesen (^uellen gehórt: 

1) dic Quelle von Ober-Mostienitz, unweit Meseritsch. 
Nach Graf Mitrovski'» Angaben enthaltcn 12 Pfund diescs 
Wassers 48 Kubikzoll Kohlensaure und 61 Gran Salze (14 
Gran kohlcns. Natron, 26 Gr. Kochsalz, 20 Gr. salzsaurc 
Magnesia und 1 Gr. kohleus. Kalk); 

2) der sogenannte Salzbrunn bei Buchatschowitz, nord-
óstlich von Hradisch, wovon 12 Pfund 192 Kubikzoll freie 
Kohlensaure, 62 Gran kohlens. Natron, 26 Gran Kochsalz, 
11 Gr. salzsaurc Magnesia, 5 Gr. kohlcns. Kalk und l'/,Gr. 
Eisenoxyd cnthalten. 

Zu den salzhaltigen Sauerlingen gehóren ferner: 
3) das Teplitzer Bad im Beczwa-Thal , unweit Weifs-

kirchen , dessen Quelle sehr viel mehligen KalktufF absetzt. 
Es quillt aus Schwarzem Kalkstein und enthalt in 12 Pfd. 
Wasscr 216 Kubikzoll freie Kohlensaure, 10 Gr. kohlens. 
Natron, 6 Gr. Kochsalz, 11 Gr. salzsaurc Magnesia, 34 Gi'. 
kohlens. Kalk und 5 Gr. Eiscnosyd. Nahe dabci findet sich 
noch ein reiner Sauerbrunnen und sowohl aus eincm Keller 
beim Bad ais aus einer kleinen Gebirgshóhle (dera soge-
nanntcn Gevatterloch) entwickelt sich viel kohlensaures Gas; 

4) beim Dorfe Stip, in der Holeschauer Gegend, wo 
man friiher Steinkohlen gegraben hat, quillt aus Kalkstein 
eine Quelle, welche wenig frcies Schwefelwasserstofljgas und 
Kohlensaure und zugleich die yorigen Salze (in 12 Pfd. Was-
ser 24'/, Gr.) enthalt; 

*) Nach Graf Mitrov»ki a. o. a. O. 
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5) beim Dorfe Deutsch-Jastnitz, nicht weit votn Tep-
litzer Bad, cntąuillt unserer Kalksteingruppe ein Sauerbrun-
nen, woron in 12 Pfd. Wasser 72 Kubikzoll Kohlensaure 
und 9 Gran Salze enthalten sind. 

Schwache Schwefelquellen, wie sie ira Karpathensand-
stein viel hauliger uud starker vorkommen, sind bekannt 
bei Nagapedel und Koritna, und kommen aus Kalkstein. 
Endlich bei Illuk, nahe an der Karpatlienkette, die Mahren 
von Ungarn trennt, existirt eine intermittirende (^uelle, die 
wie der Thon, aus welchem sie quillt, nach Naphtha riecht, 
und also auch hier in Westen an die reichcn Erdólquellen 
im ostgallizischen Salincnzug erinnert. * ) 

Z w e i t e A b t h e i l u n g . 
D i e an d e n k a r p a t h i s c h e n C e n t r a l k e t t e n e r h o b e -

n e n K a l k s t e i n e . 

I. 
Dio G r u p p e der Nummul i ten -und Schieferkalksteine an derTatraket te . 

125. 
V orhommen. 

Wenn man aus der Ebene von Krakau den hohen Rii-
cken der Bieskiden an der Babiagóra und ihre óstlichen 
Auslaufcr tiberstiegen hat, senkt sich das Gebirge von Jor-
danow aus ziemlich steil in die kleine Ebene von Nowytarg 
(Neumarkt) am Ufer des obern Dunajec herab. Der ein-
fórmigc Sandstein der Bieskiden-Kettc mit scinen steil nach 
Siiden geneigten Schichten begleitet uns auch an diesem 
Gebirgsabhange herunter, an welchem die Schichten ganz 
senkrecht aufgerichtet sind. Ohnc Unterbrechung schreitet 
man in der Ebene und durchs Thal des Biały Dunajec iiber 

*) M e i n e Leser m o c b t e n v ic l le ieht v e r m u t h e n , dafs ich nach 
v o l l e n d c t e r Sch i lderung dieser untern l ia lkste ingruppen d e r 
F o r m a t i o n d e r Nordkarpathen diese lbo nun mit den paral le len 
Bi ldungen in andern G e b i l d c n verg le i chen sollte. D ie f s kann 
aber erst am Endo des ganzen Capitels g e s c h c h c n , denn alle 
nordkarpathiseben Kalk- und Sandsteine b i l d e n iu»ammen n u r 
E ine F o r m a t i o n , und diese mufa im Ganzen yerg l i chen w e r d e n . 
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denselben Sandstein der majestatischen Kette der nach Sii-
den die Aussicht begranzenden Tatrakette zu, und nur ein 
einzigesmal bei Szaflary ragen aus dem Sandstein mauerfór-
mige Kalkfelsen iiber die Ebene hervor. Jeden Augenblick 
erwartet man mit Ungeduld krystallinische Felsarten zu tref-
fen, -welche die Nabe der hohen und steilen Alpenkette ex--
warten lafst, und nicht wenig ist man iiberrascht, an dem 
Fufse dieser Alpen immer noch denselben Sandstein zu fin-
den. Die nachsten Felsenwande, die ihm endlich eine 
Granze setzen, bestehen aus einem grauen und schwarzli-
chen Kalkstein, angefiillt mit zahllosen Nummuliten, hier 
und da begleitet von andern Petrefacten, welche um so 
mehr befremden, ais die Betten der aus dem Gebirge her-
abstiirzenden Bache nur mit Granitblocken ausgefiillt sind, 
und also die Nahe von Urfelsen verrathen. Steigen wir 
von Zakopane oder Kosciclisko im Gebirge hinauf, so tre-
ten uns bald andere clunkle Kalksteine entgegen, welche an 
ahnliche Gesteine im Gebiete der Grauwacke erinnern, und 
welche nach unten mit einem kórnigen Quarzfels yerkniipft 
sind, der sich unmittelbar an die Granitkette anlehnt. Ais 
ich diese sonderbare Verkniipfung zuerst im Jahre 1821 
beobachtete, wurde ich lebhaft an die schwarzen Kalksteine 
mit ihren schwarzen Scbiefern erinnert, welche in der nord-
lichen Kalkalpenkette der Scliweiz ebenfalls oft die Urge-
birge zunachst bedecken, und wie hier durch Nummuliten 
ausgezeichnet sind. Ich schlofs, wie viele Alpengeognosten, 
dafs auch diese tatrischen Nummulitenkalke dem Uebergangs-
gebiet angehoren mii eh ten, obgleicli die darin eingesclilosse-
nen Petrefacten den wahren mit Grauwacke verbundenen 
Uebergangs- und Bergkalksteinen anderer Gegenden ganz-
lich fremd sind. — Erst spater, ais Hr. v. Lill die* Num-
mulitenkalke an der Bukowiner Glimmerschieferkette eben 
so wie hier am tatrischen Granit angelehnt, dort aber in 
wahrer Wechsellagerung mit gemeinem Karpathensandstein 
und Gryphitenkalk fand, und ais auch in den Alpen aner-
kannt werden mufste, dafs die ahnlichen nummulitenreichen 
Kalksteine und Schiefer im innigen Verbande mit griinen 
Sandsteinen und vermeintlichen Grauwacken einem weit jiin-
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gern Gebilde angehóren miissen, ais man friiher glaubte, — 
bin ich zur Ueberzeugung gelangt, dafs ich mich zuerst iiber 
das Alter des tatrischen Nummulitenkalksteins getauscht hatte, 
und dafs er eben so, wie der Teschner Kalkstein und ahnliche 
Kalksteine, die dem Karpathensandstein untergeordnet erschei-
nen, nur ais ein alteres Glied dieses grofsen Flótzgebildes be-
trachtet werden kann. 

Dennoch bleibt eine grofse Schwierigkeit i ibrig; denn es 
war mir und Hrn. v. Lill unmóglich, zwischen diesem Nummu-
litenkalk und andern an der Nordseite der Tatra erscheinen-
den dunkeln und bunten Kalksteinen, welche nochhohere Al-
pen zusammensetzen, eine scharfe Granze aufzufinden. Es 
entsteht mithin die Frage, ob wirklich an der Tatra wahrer 
Uebergangskalkstein existirt, oder ob alle diese Kalksteine, in 
welchen einzeln zerstreute Nummuliten ebenfalls vorkommen, 
so wie manche ihm ahnliche an der Siidseite der Tatra: am 
Hochwald und in dem obern Theil des Poprad- und Waagthals 
und selbst am nordlichen Fufse der Liptauer Alpen bei Szent 
Iwany und Demenfalva, nicht alle mit dem Nummulitenkalke zu-
sammen zu EinerBildung, und also alle zu der Kalk- und Sand-
steinformation der Nordkarpathen gehóren." Ich bin jetzt, 
nachdem ich meine Beobachtungen und meine gesammelten 
Gesteinssuiten von diesem Theile des Gebirgs nochmals sorg-
faltig gepriift und mit dcnen des Hrn. v. Lill combinirt habe, 
geneigt, die zuletzt ausgesprochene Meinung fiir die wahr-
scheinlichste zu halten, und somit fiele aller Uebergangskalk-
stein an der Nordseite der Tatra, der auch auf meiner Gene-
ralkarte noch ais solcher angedeutet ist, weg. 

Diels angenommen, bcginnt der Zug dieser tatrischen 
N u m m u l i t e n - und S c h i e f e r k a l k s t e i n e mit der Alpe 
Choct beim Bade Luczki in der Liptau, setzt von dieser ost-
warts die niedrigern Gebirge zusammen, welche zwischen dem 
Arvaer Comitate bei Arva und Kubin und dem Liptauer Comi-
tate bei Tepla und St. Nicolai die Granze machen, lehnt sich 
sodann, von der Alpe Biała skala an, an die Nordseite des tatri-
schen Granits, fiillt das Studenathal aus, und setzt die nord-
warts daran liegende Alpe Oszobita zusammen, und bildet 
weiter gegen Osten die steil am Granit aufgerichteten Hallu 
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alpen, welche aus dem Arvaer Comitat iiber die Alpe Bobrow-
nik nach Gallizien heriiberstreichen, siidwarts von Koscielisko 
und Zakopane hóher ins Gebirge bis ans Fischseegebirge tre-
ten, dann etwas untei'brochen z,u seyn scheinen, oberhalb Ja-
worina in der tiefen Kolower Schlucht sich aber desto niachti-
geranlegen, von da einerseits sich gegen Siidost herauf nach 
den Kupferschichten am Sattelpafs ziehen , so dafs die hohen 
Kalkalpen Lammerspitze, Leithcn und Stirnberg dazu gehó-
ren; andererseits tiefer gegen Nordost nach dem Zarer Fafs 
hinziehen, und die ganze Zipser Magóra, aus schwarzem Mer-
gelschiefer, bituminósem Kalkstein und Sandstein zusaramen-
gesetzt, bilden, bis nach Landock und Wiinschendorf und fast 
bis Altendorf am Dunajec. 

126. 
Petrographischer Charakter. 

Der eigentliche N u m m u l i t e n k a l k s t e i n , wie er vor-
zuglich bei Koscielisko in grofsen Felsen auftritt, ist licht 
rauchgrau, und oft so mit Nummuliten (Numm. laevigata LAM.) 
erfiillt, dafs man die bindende Kalkmasse kaum erkennt. W o 
sie einzeln liegen, ist das Gestein im Querbruch sehr feinkór-
nig, nach dem Langenbruch spaltet es grobschiefrig. Die 
Ablósungskliifte sind oft mit einer rauhen gelblichen Kruste 
belegt, welche Sandkórner yerrath. Diefs machte mich auf-
merksam, das Gestein genauer mit der Lupe zu untersuchen, 
und diese zeigte mir, dafs die ganze Masse innig mit Sandkór-
nern gemengt ist. Ich lóste einige Quentchen davon in Sal-
petersaure auf, und dabei fand sich, dafs 8 bis 10 Proc. wei-
fse, nicht sehr krystallinische Sandkórner zuriickblieben, de-
nen gleich , woraus der feinkórnige Karpathensandstein be-
steht. Bedenken wir nun, dafs dieser ein mit Kalk oft tiber-
sctzter Sandstein ist, und der Nummulitenkalk ein mit viel 
Sand gemengter Kalkstein, so iafst uns diefs schon eine nahe 
Yerwandtschaft beider Gesteine vermuthen. Dieser Kalkstein 
ist ferner etwas bituminós und riecht beim Zerschlagen fast 
stets urinós. 

Die iibrigen mit dem Nummulitenkalk innig verbundenen 
Kalksteine dieser Gruppe, welche entweder nur einzelne 
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oder gar keine Nummuliten enthalten, sind mannichfal-
tiger. 

1) In der Gegend von Zakopane, Koscielisko und an 
den dahinter liegenden Alpen Gewand, Magórka, Szczyt 
und Jaworowa ist dieser Kalkstein meist von schwarzlicher 
und dunkelgrauer Farbę, dicht, seltener kórnig, mit viel 
Kalkspathkluften durchschnitten, und mit erbsen- und hasel-
nufsgrofsen Kórnern von graulichweifsem Quarz gemengt. 
Schmale Lagen von grauem und róthlichem Hornstein sind 
in diesem Kalkstein ebenfalls nicht selten. Manche Schich-
ten bestehen aus einer Brecc ie , indem eckige dunkle Kalk-
steinstiicke durch weifsen Kalkspath verbunden sind. An-
dere Schichten stellen einen eigenthumlichen oolithischen 
oder mandelsteinartigen Kalkstein dar, indem in der grauen, 
etwas mergeligen Hauptmasse rundę und pisolithenartige 
Kórner eines dichtern Kalksteins inne liegen, welche die 
Grófse der Erbsen, Bohnen und Wallniisse haben, und 
beim Zerschlagen mit glatter Oberflache sich aus dem Ge-
stein lósen. — Auch diese Kalksteinarten geben beim Zer -
schlagen einen Schwefelwasserstoffgeruch von sich, und in 
manchen Schichten lindet sich gediegener Schwefel einge-
sprengt. Sie wechseliagern in machtigen und schmalen 
Schichten mit Kalkschiefer und andern griinlichen und róth-
lichen, glimmrigen Schiefern, welche theils dem Thonschie-
fer, theils dem Schieferthon gleichen; ferner mit sehr fe~ 
sten, quarzigen Gesteinen, welche durch Yerwitterung in 
miirben Sandstein sich umwandeln, und in dereń Nahe die 
Kalksteine selbst immer sandig erscheinen. Auch rother, 
sehr eisenockriger Thonschiefer kommt in diesem Kalkstein 
vor, und wird in Ermangelur.g besserer Eisensteine zu Za-
kopane mit auf Eisen verschmolzen. Graf Dunin Bor-
kowski spricht von Chloritschiefer an der Nordseite der 
Tatra. Ich mufs gestehen, dafs ich diesen nicht gesehen 
habe, da ich aber an der ganzen Tatra im Gneusgranit 
blofs schwache Zwischenlagen von Glimmerschiefer und 
Hornblendschiefer sah, so vermuthe i c h , dafs jene chloriti-
schen Schiefer zu den griinen Schieferarten gehóren, wel-
che mit unserm Nummulitenkalk wechseliagern. 
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2 ) Wenden wir uns weiter óstlich in das sehr zer-
schnittene und wilde Gebirge an der Białka, und steigen 
von Bukowina gegen die Urtatra herauf, so liegt unter dem 
Karpathensandstein der Kalkstein der Muraner Alpe. Der 
Kalkstein bat den Charakter mancher Uebergangskalksteine, 
obgleich er nicht dazu gehóren kann. Er yerbindet sich 
nach unten mit cjuarzigen Schichten, welche mit schwarzen, 
mergeligen Schiefern wechseln, und zusammen auf dem 
Granit aufruhen, den man hdhęr an der Białka am Ein-
gang in die enge Schlucht findet, durch die man zum gro-
fsen Fischsee heraufsteigen kann. Weiter aufwarts im Ge 
birge auf der Alpe Holicza lagert sich auf jenen Kalkstein 
mit nórdlichem Einfallen faęt horizontal ein ander.er Kalk. 
stein, der aus rothen und blaulichen Banken bestelit, und 
mit bunten Schiefern wechsellagert, welche an die bunten 
Scliiefer am Riseten-Pafs, an den Kalfeuser Bergen und am 
Ponixer-Pafs in den Glarner Kalkalpen erinnern. Der rothe 
dichte Kalkstein (dem rothen Alpenkalk głeich) fiihrt Lagen 
von kalkigem Rotheisenstein, der Ammoniten enthalt. Es 
ist derselbe Kalkstein, der einen machtigen Zug im Karpa-
thensandstein bei Krościenko und gegen Lublau zusammen-
setzt. Denkt man sich einen Durchschnitt aus der Gegend 
yon Czorstyn am Dunajec bis zum Fischseegebirge, so ent-
steht nebenstehendes Profil. 

3) In dem Thale des Czarny Dunajec und dem Seiten-
thale v o n Koscielisko aufwarts bis zu der Alpe Bobrowecz sind 
unsere Kalksteine wieder von etwas anderem Charakter. Yom 
Dorfe Czarny Dunajec aufwarts herrscht noch Karpathensand-
stein, dessen nach Siiden geneigte Schichten sich allmahlich 
bei Chocholow anfrichten und gegen Norden fallen, denn da-
hinter heben sich nun die Kalksteine mit nórdlicher Schichtung 
heraus. Im Thale des Czarny Dunajec selbst durchschneidet 
man melir ais 1 Meile machtig einen grauen, etwas mergeli-
gen Schieferkalkstein ohne Nummuliten, aber mit grofsen fla-
chen Ammoniten, der in immerwahrender Wechsellagerung 
mit andern rauch- und gelblichgrauen Schiefern steht. Diese 
enthalten zarte, kaum sichtbare Glimmerschiippchen, so dafs 
sie stellenweise ein fettig glanzendes Ansehen, wie kalkige 
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Schiefer, annehmen. Da der Scłriefer so diinnschiefrig wie 
wahrer Thonschiefer ist, glaubt rnan ihn dafiir halten zu muu-
sen, allein die ganze Masse ist nur ein thoniger Kalk, und 
kann also nur fiir einen vollkommenen Kalkschiefer gelten. 
Bei dem Eisenhammer von Kościelisko wechselt er mit Schie-
ferthon und Sandstein, und wird bedeckt von dem lichten, fast 
weilsen Kalkstein der hóliern Alpen, in welcliem in betracht-
lieher Hohe Gryphiten yorkommen sollen. In der Thalsohle 
lagert sich dieser Schieferkalk duf andern grauen dichtern Kalk 
mit gediegenem Schwefel impragnirt. Dieser yerbindet sich 
weiter węstwarts nach unten mit einem kalkigen, Quarzkórner 
fuhrenden Trummergestein, worin Terebrateln und andere 
Muscheln yorkommen, und geht in den tiefern Schichten in 
feinkórnigen reinen Quarzfels iiber. Yyenn man an der Alpe 
Bobrowecz schon auf ungarischer Seite die dortige Eisenstein, 
grube erreicht hat, w o Brauneisensteine zwischen Kalkstein 
und Quąrzfels brechen, sicbt man sandige und quarzige, 
graue und weifse Kalksteine auf rothlichem kornigem Quarz-
fels und einem rothen Schiefer aufruhen, der dem Grauwa-
ckenschiefer ahnlich ist, und auf Glimmerschiefer und Granit 
lagert. Es wird hier walirscheinlich, dafs der ^uarzfels eben-
falls nicht zur Grauwacke, sondern zu dem E'lółzgebirge ge-
hore. — Wendet man sich aus dem schwarzen Dunajec-Thal 
etwas ostlich gegen das Dorf Kościelisko, so lagert iiber jenem 
Schieferkalkstein ein Kalk-Conglomerat, wie bei Zakopane, 
und auf diesem liegt am Eingang einer Schlucht, die nach 
Koscielisko fuhrt, ein schwarzlicher, dem Uebergangskalkstein 
ahnlicher Kalkstein, aber schon yoller kleiner Nummuliten. 
Yerfolgt man diesen Kalkstein gegen Osten auf dem YYege 
nach Zakopane, so erreicht man den oben beschriebenen san-
digen Nummulitenkalkstein, ynd hier, wo aufser den zahllosen 
Nummuliten zu gleicher Zeit yiele andere Muscheln: Ostrazi-
ten, Pectiniten, undeutliche Gryphiten und Pectunculus-Arten 
darin eingewachsen sind, wird man vorziiglięh geneigt, das 
vermuthete hohe Alter dieses Kalksteins in Zweifel zu siehen, 
denn das sind alles Muscheln, welche dem Uebergangskalk-
stein fremd smd. Der Nummulitenkalk ist mithin im Durch-
schnitte von Koscielisko mit kalkigem Karpathenaandstein und 
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kalkigen Triimmergesteinen in Wechsellagerung, und bildet 
das oberste Glied der grauen Kalkschiefer. 

4 ) Das relative Alter der tatrischen schwarzen Kalksteine, 
welche, wo sie keine Nummuliten und andere Muscheln 
enthalten, manchem Uebergangskalkstein so tauschend ahnlich 
sind, und dereń Fixirung defshalb so schwer ist, wird deut-
licher an der sogenannten Zipser Magóra, demjenigen Gebirgs-
joche , das durch das Zarerthal vom Ostende der Tatra ge-
trennt ist, und von da gegen Nordost zwischen dem Poprad 
und Dunajec hinzieht und bei Piconiczna an dem Poprad sich 
endigt. Die Thaler von Zar und Landok und das von Alten-
dorf gewahren gute Durchschnitte. Bei Altendorf am nórd-
lichen Fufse der Magóra herrscht noch gemeiner Karpathen-
sandstein , der aber mit schwarzen Kalkmergeln und Schiefer-
thonen wechselt, und dessen Schichten bis Matyas falva 30 
bis 40° gegen Siiden einfallen. Hier fangen die Schichten an, 
sich flacher zu legen, liegen bei Hanusfalva fast horizontal, 
machen wellenfórmige Biegungen, so dafs sie bald nach Sii-
den, bald nach Norden fallen, aber von dem Riicken der Ma-
góra herab ins Thal des Poprad wieder immer nach Siiden 
fallen. Von Hanusfalva an ist der Charakter des Gesteins 
yerandert; man glaubt sich versetzt in die Gegend oberbalb 
Bielitz und Andrichau oder noch mehr in die obere Abthei-
lung des Teschner Kalksteins im obern Olsa- und Ostrawica-
Thal. Schwarzer bituminóser Mergelschiefer, der einerseits 
in glimmerreichen Schieferthon, anderei*seits in kalkigen 
Thonschiefer iibergeht, herrscht, und nur schwache Zwi-
schenlagen von kalkigem Karpathensandstein erinnern, dafs 
beide Gesteine Einer Formation angehóren. In den Thalern 
von Landok und Zar ist dieser schwarze bituminóse Mergel-
schiefer noch ausgezeichneter, bricht in grofsen diinnen Ta-
feln wie Tafelschiefer, schliefst Schwefelkies, verkieste Am-
moniten und Terebrateln ein, und enthalt auf den Kliiften 
schóne kleine Bergkrystalle. Kurz , es sind die Mergelschie-
fer, die den Teschner Kalkstein bedecken und mit Karpathen-
sandstein yerbinden, oder die in Ostgallizien und in der Mar-
marosch am hohen Riicken des Biesczad im Karpathensand-
stein inne liegen, und die Marmaroscher Bergkrystalle liefern. 
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Schichten von Schwarzem bituminósem Kalkstein liegen bei 
Wiinschendorf zwischen Schichten jener Mergelschiefer und 
Sandsteine, und auf der Hólie der Magóra lagert schwar-
zer, thoniger, dichter und stinkender Kalkstein auf jenen Ge-
steinen und wechselt selbst mit nicht stinkendem Schwarzem 
Mergelschiefer voller Glimmerflammchen. Dieser Kalkstein 
ist yóllig gleich manchen Kalksteinen an der Nordseite der 
Tatra und bei Teschen. Hier ist mithin unverkennbar, dafs 
diese Kalksteine mit dem Mergelschiefer und Karpathensand-
stein zusammen e i n Gebilde zusammensetzen, und dafs mit-
hin die tatrischen dunkeln Kalksteine mit und ohne Nummu-
liten ebenso wenig wie der Teschner Kalkstein nicht zu dem 
Uebergangskalkstein gezahlt werden diirfen, sondern nur al-
tere Glieder des karpathischen Sandsteingebildes sind, Beu-
dant wollte diesen Kalkstein an der Magóra mit dem Mannsfel-
der Stinkstein und Dachflótz (also Zechsteinformation) ver~ 
gleichen, weil er den Sandstein, mit dem er wechselt und zum 
Theil bedeckt, fur Kohlensandstein hielt. * ) 

5) Diejenigen Kalksteine, welche die hohen Alpen am 
nordóstlichen Ende der Tatra, nordwarts von Bela und Kes-
mark zusammensetzen, und die ich ebenfalls jetzt nicht mehr 
fur Uebergangskalkstein hal te, weil sie mit dem Nummuliten-
kalke zusammenhangen und selbst noch einzelne Nummuliten 
enthalten, ruhen auf einem rothlichen und weifsen kórnigen 
Quarzfels, der sie vom Granit trennt, und der wahrscheinlich, 
wie andere ahnliche Quarzgesteine in Ungarn und Polen, ein 
Stellyertreter der Grauwacke ist. Auf der Granze zwischen 
diesem Quarzfels und dem Kalkstein finden sich rothe glim-
merreiche Schiefer (an dem rothen Lehm und auf der Po -
lane), der theils manchem Grauwackenschiefer gleicht und 
dafiir gehalten wird, der aber andererseits an die bunten 
Schiefer auf der Holicza erinnert, und, wenn er dazu gehort, 
zu unserer hier in Rede stehenden Formation gezahlt werden 
mufs. Er wechselt mit griinlichen und bliiulichen, immer kal-
kigen Thonschiefern, einer Art Sandsteinschiefer, und verbin-
det sich nach oben mit dem Kalkstein, der darin schon Schich-

* ) BEUDAHT, Voyage min. en Hongrie, Vel. II. p. 150-
geognoit, Beschr«ib, tob Polen, II, 4 
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ten bildet. Die untern Bankę des Kalksteins iiber den bunten 
Schiefern sind immer gelblich , miirbe, poroś und zellig, die 
Zellen mit gelbem Eisenocker ausgefiillt und Schichten von 
gelbem undrothem thonigem Eisenocker liegen noch etwas lió-
her im Kalkstein inne. Am Durlsberg und am Sattelpafs (bei 
den Kupferschichten) finden sich in diesen bunten Schiefern 
Zwischenschichten, die aus einer groben Breccic bestehen, 
indem Bruchstucke von Kieselschiefer, Quarz und Hornstein 
durch eisenschiissigen Sandstein cementirt sind, und in dem 
gelben miirben Kalkstein finden sich hier Spuren von Gallmey 
und Kupfergriin. Hoher hinauf an den Fleischbanken legen 
sich darauf Schichten von Schwarzem Kalkstein mit Quarz-
kornern gemengt, derselbe wie zwischen dem Nummulitenkalk 
von Zakopane, wechselud mit grauem Kalkschiefer, wie im 
schwarzen Dunajec-Thal, manchmal wahrem Thonschiefer ahn-
lich. Der rauchgraue und graulichschwarze Kalkstein der ho . 
hen tatrischen Ilalkalpen , der sehr steile und kahle Felsen-
wande und Alpspitzen bildet, ist dicht und seltener schiefrig, 
immer mit weifsen Kalkspathadern, beim Zerschlagen hepa-
tisch riechend, und enthalt auch hier den Nummulites laevi-
gatus, Pectiniten, Madrepąren und Enkrinitenglieder. Ho-
her an den Alpen, z. B. an der Lammerspitze, wird der Kalk-
etein lichter, wie hinter Koscielisko, im Bruche mehr eben, 
dem lichten Alpen- und Jurakalk ahnlich. Damit verbindet 
sich eine dritte rothe Abart, welche oft zertrummert ist, und 
ais ein Conglomerat erscheint. Lagen und Triimmer von 
Kieselschiefer und Hornstein sind diesem Kalkstein ebenfalls 
nicht fremd, und alles diefs zusammen lafst eine Aehnlichkeit 
mit jiingerm Alpenkalk und den in Karpathensandstein einge-
lagerten Kalksteinen nicht verkennen. W o er unmittelbar 
anf Granit aufruht, ist das Ansehen dieses Kalksteins meist 
etwas kórnig, und zugleich Feldspath und Glimmer in die 
Kalkmasse eingedrungen. Wenn die Urfelsketten, nach Hrn. 
v. Buchs Ansicht, Erhebungsgebildc aus Spalten sind, welche 
die Flotzmassen von unten durchbrachen und zur Seite drang-
ten, so kónnen solche Erscheinungen in dem, dem Granit ganz-
Jich fremden Kalkstein nicht befremden. In dem westlichen 
Theile der Tatra, e. B, en der Alpe Chocs, herrscht mehr 
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Schieferkalk, dem im schwarzen Dunajec-Thal alinljch. Dieser 
Schieferkalk ist lichtgrau und schwarz, einzelne Schichten 
marmorartig, von Kalkspathadern durchschwarmt, fast immer 
hepatisch, und wechselt mit Schichten von Kalkbreccie. Die 
Aehnlichkeit mit Ucbergangskalkstein ist hier fast ganzlich 
yerscliwunden. 

6) Endlich auf der Siidseite der Tatra, und zwischen ihr 
und den Liptauer Alpen eingezwangt, kommen noch Kalksteine 
vor, welclie dieser Gruppe unserer Formation beigezahlt wer-
den miissen, und durch ihre Yerbindung mit karpathischen 
Sandsteinen interessant sind. Bei Huty, an dem W e g e , der 
von Zuberecz im Arvaer Comitat durch den niedrigen west-
lichen Theil der Tatra nach Szelnicze im Liptauer Comitat 
fiihrt, findet sich Karpathensandstein, der nach unten zu b i . 
tuminos wird , und sich auf sandigen Nummulitenkalk legt. 
Dieser lagert wieder auf einem sehr groben kalkigen Triim-
mergestein, das sogar abgerundete Bruchstiicke einschliefst. 
Weiterhin nach Siiden wechseln Schieferthon, bituminoser 
dunkler und lichter Kalkstein. Durch diesen dunkeln und 
lichten Kalkstein fuhrt eine sehr tiefe ro^iaiilisclic Felsen-
spalte nach Koacsany herab, und man sieht ihn noch zerriittet 
bis Matyasocz, wo der Glimmerschiefer von Osten her dio 
Granze macht. Auf dem W e g e von Kesmark in die Liptau 
yerschwindet der kalkige Karpathensandstein zwischen Bolz-
dorf und Lautschburg am Kienberg, und an seine Stelle 
tritt schwanser bituminoser, hepatisch stinkender Kalkstein, 
dessen Schichten wie die des Sandsteins nach Siiden fal-
len. Ihr wechselseitiges Yerhaltnifs ist hier nicht deutlich 
au sehen, allein ein wenig weiter zwischen Lautschburg und 
Csorba verbindet sich der Kalkstein nach oben mit festem blau 
lichem kalkigem Karpathensandstein, der mit Schieferthon 
und Sandsteinschiefer wechselt. Dieselbe Lagerung ist am 
óstlichen Fufse des Hochwaldes zu sehen. Jenseits desselben 
i m Dorfe Yacsecz im Thale der weifsen Waag findet sich der 
Sandstein wieder ein, und richtet sich an dem holien Kalk-
stcinzug auf , welcher zwischen der schwarzen und weifsen 
Waag sich erhebt. Beim Dorfe Belanzko tritt ein Kalkstein 
aofs nórdliche Ufer der weifsen W a a g , der bestimmt zu un. 
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serer Formation gezablc werden mufs, denn er erhebt sich 
unter dem Karpathensandstein hervor , und geht ganz ausge-
zeicbnet in diesen iiber, so dafs unyerkennbar beide einander 
unmittelbar in der Bildung folgten. Er enthalt auch wirklich 
hier und bei Yichodna Nummuliten. Dieser Kalkstein und 
kalkige Karpathensandstein setzt fort iiber Vichodna nach Gaib 
(Hibbe). Zwischen Gaib und Łehota lagert sich zwischen 
diesen Sandstein und den Schieferkalk, der den Ausgang 
des Botzaer Thals einfafst, ein ausgezeichnetes Conglomerat, 
welclies vollkommen gleich manchen Conglomeraten in dem 
Zuge der Nordkarpathen ist. Ouarzliiesel und Kalkstucke 
sind durch sandigen Kalk conglutinirt. Ich bin jetzt nach Auf-
findung der Nummuliten fest iiberzeugt, dafs alle diese Kalk-
steine zwischen Lautschburg und Hradek, so wie jenes Con-
glomerat unserer karpatliischen Kalksteinformation beigezahlt 
werden miissen. Der kalkige Sandstein von Gaib rerbreitet 
sich nach Hradek. Er ist hier grau , mit etwas Glimmer ge-
mengt, aber so kalkig, dafs er oft schon selbst fur Kalkstein 
gelten kann. Er wechsellagert mit miichtigen Schichten von 
murbern Schiefełthon und Mergelschiefer. Die Hiigel und 
Berge liinter den Hradeker Gewehrfabriken und beim Hoh-
ofen sind interessant. Hier verbindet sich mit dem Sandstein 
nach unten wieder dasselbe Conglomerat, ais bei Lehota, da-
zwischen aber scheiden sich grobkornig oolithische Kalk-
schichten aus, und der dunkle bituminose Kalkstein, der einer-
seits untier dem Sandstein hervortritt, liegt hier zugleich aus-
gezeichnet auf dem Sandstein, wic an der Zipser Magóra, 
und ich glaube, dafs diese Verhaltnisse bei Hradek und Gaib 
yorziiglich deutlich fiir ein gleiches Alter des tatrischen Kalk-
steins und Karpathensandsteins sprechen. Dafs aber die Kalk-
steine dieser Gegenden auch noch bestimmt zum tatrischen 
Nummuliten-und Schieferkalkstein gehóren, das beweist ihr 
Zusammenhang mit den gleichenSchiefcrkalken und demNum-
mulitenkalkstein, der am nórdlichen Fufse der Łiptauer Alpen 
von Hradek iiber St. Ivan nach Demenfalra hinzieht, und 
worin zugleich die bekannten Hóhlen Pietra Czerna, Drachen. 
hóhle u. a. m. enthalten sind. Immer mehr und mehr wird 
dadurch das Alter der grofsen Kalkmassen yerdachtig, welche 
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sowohl in der Liptau ais im ganzen Grantlial iiber der Grau-
wacke und dem schiefrigen Quarzfels lagern, und bisher all-
gemein dem Uebergangskalkstein beigezahlt worden sind. Der 
sandige Kalkstein mit zahlreichen Nummuliten bei Windisch-
Liptsch im Granthal, den Hr. Beudant fiir Sables a nummuliłes 
erklarte und zu der tertlaren Formation des Calcaire grossier 
pańsien zahlte, wozu er auf keinen Fali gehort, mufste von 
mir so lange ais ein jiingeres Glied des Uebergangskalks be-
trachtet werden, ais ich alle Kalksteine des Granthals, denen 
jener innig yerbunden ist, noch unbedenklich dem Uebergangs-
gebilde belzahlte. Jetzt, nachdem ich die Ueberzeugung habe, 
dafs der tatrische Nummulitenkalk nicht dazu gehort, mufs ich 
auch glauben, dafs der Windlsch-Liptscher Nummulitenkalk 
mit dem tatrischen zu Einer Formation gehore. Aber auch 
das Alter des Kalksteins, der in der Gegend von Neusohl hohe 
Alpen zusammensetzt, wird verdachtig, nachdem Hr. Profes-
sor Zipser ausgezeichnete Belemniten und neuerlich grofse 
Ammoniten, wie sie dem Uebergangskalk ganzlich fremd sind, 
im Hermaneczer Kalkstein unwelt Hcrrngrund, und Belemni-
ten auch im Berge Urpin bei Neusohl fand. Der Ylergespann, 
Hr. v. Radvansky In Neusohl, besitzt daraus ein Ammonshorn 
von mehr ais i Wiener Fufs im Durchmesscr. Denkt man 
ferner daran, dafs bel Tajowa gelber und rother Arsenik-
schwefel (Rauschgelb) im mergeligen felnkornigen Sandstein 
vorkommt, dafs ferner im Gebirge zwischen Tajowa und 
Kremnitz ebenfalls im Sandstein Zinnober und Spuren von 
gediegenem Quecksjlber sich fanden, und in dessen Nahe, so 
wie bei Neusohl selbst Flótze von Stelnkohlen im Sandstein 
vorkommen, so wird es immer wahrscheinlicher, dafs auch in 
diesen Gegenden die karpathische Kalk- und Sandsteinforma-
tion existiren mag. 

§. 127. 
Schichtung, 

Die Gesteine unserer Kalksteingruppo sind ohne Aus-
nahme geschichtet, und da so viele derselben ausgezeichnet 
•chiefrig sind, so ist die Schichtung bei ihnen um so deut-
łicher ausgesprochen. So weit die Gruppe an der Nordseite 
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des tatrischen Granitriickens ruht, sind die Schichten sehr 
steil aufgerichtet, und fallen 30 bis 80° gegen Norden. Etwas 
cntfernter vom Granit nimmt der Fallwinkel ab. In der West-
halfte der Tatra, wo kein Granit sich erhoben hat, ist den-
noch die Schichtung des Kalksteins gegen Norden und Nord-
west gerichtet, nur ist die Neigung im Durchschnitte gerin-
ger, ais langs dem Granit. Dafs aber diese nórdliche Schich-
tensenkung eigentlich nicht die urspriingliche ist, geht daraus 
hervor , dafs iiberall da, wo das Grundgebirge sich nicht zu 
hohen Alpenriicken erhoben hat, siidliche Schichteneinsen-
kung, wie in den Nordkarpathen, unter Winkeln von 10—45° 
herrscht; so ist es an der ganzen Zipser Magóra, mit wenig 
órtlichen Ausnahmen. Diese Erscheinung wiirde unerklarlich 
seyn, wenn nicht erst nach der Bildung des ganzen Flótzge-
bildes die Granitkette erhoben worden ware und ihre jetzige 
Lage erlialten hatte. Die Magóra ist von keiner Granitmasse 
durchbrochen, darum haben hier die Schichten ihre urspriing-
liche Lage behalten. In den Liingenthalern der Zips und 
Liptau, zwischen der Tatra und den Liptauer Alpen, ist diese 
siidliche Schichtensenkung herrschend geblieben, und nur da, 
wo spater wieder die Erhebung der Liptauer Granitkette auf 
das Flótzgebirge gewirkt hat, sehen wir auch hier nur theil-
weise die Schichten unserer Kalk- und Sandsteinbildung ge-
gen Norden eingesenkt, wie zwischen Csorba und Hradek und 
zwischen Hradek und Deutsch-Liptsch. 

g. 128. 
Ferst eine run gen. 

Es ist sehr zu bedaucrn, dafs die Yersteinerungen dieser 
Kalksteine theils so fest -mit dem Gestein verwachsen sind, 
dafs ihre genaue Bestimmnng schwierig ist, theils die besser 
crhaltencn, eben weil sie selten sind, von mir meistens in 
fremden Cabinetten (bei Hrn. Genersich in Kesmark und bei 
Hrn. v. Lill) gesehen wurden, wo ich die Kupferwerke, wel-
che zu genauen petrefactologischen Bestimmungen unentbehr-
lich sind, nicht bei der Hand hatte. So viel ist gewifs, dafs 
alle den Uebergangskalkstein charakterisirenden Petrefacten 
in diesen Kalksteinen fehlen, und edle, die ich darin kenne, 
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auf ein viel jiingeres Alter hindeuten. So viel ich jetzt die-
selben kenne, sind es folgende: 

1) N u m m u l i t c s l a e v i g a t u s LAM., d. i. Łenłiculites 
denariiis SCI IL . In unzahlbarer Menge, yon % — i Zoll im 
Durchmesser, von Koscielisko, Zakopane, dem Stirnberg, 
den Leithen und andern Punkten in der Tatra, von St. Iran 
und Demenfalva in der Liptau. 

2 ) N u m m u l i t e s m a m m i l l a r i s SCHL. ( P A H H . Org. 
Rem. Yol. III. Taf. 10- Fig. 13 — 31), kommt ebenfalls mit Yor, 
doch viel seltener ais die vorige Art bei Demenfalva und in 
der Tatra. 

3) Ziemlich g r o f s e A m m o n i t e n im Kalkeisenstein 
auf der Alpe Holicza, an der Nordseite der Tatra. 

4) Grofse und sehr flachę A m m o n i t e n im Kalkschiefer 
des Koscielisker Thals. 

5) Kleine verkieste n a u t i l i t e n a r t i g e Ammoniten im 
schwarzen Mergelschiefer von Landok an der Zipser Magóra. 

6) Einzelne T r a c h i t c n oderEnkrinitenglieder im Kalk-
stein bei Zakopane und in den hintern Kesmarker Alpen. 

7) P e c t i n i t e n , ziemlich haufig bei Zakopane, Koscie-
lisko. 

8) O s t r a z i t e n . 
9) P e c t u n c u l u s - A r t e n . 
10) Undeutliche G r y p h i t e n ; alle drei bei Koscielisko. 
11) Yerkieste T e r e b r a t e l n im Mergelschiefer von 

Landok, und andere in dem kalkig quarzigen Triimmergestein 
unter dem Kalkstein an der Nordseite der Tatra. 

12) M a d r e p o r e n im tatrischen Kalkstein. 
Gehóren, wie ich vermuthungsweise geaufsert habe, die 

Nummulitenkalke von Windisch-Liptsch und rnanche Kalksteine 
des Neusohlcr Gebirgs ebenfalls noch zu dieser Formation, 
so vermehrt sich die Zahl der angefuhrten Versteinerungen 
noch durch folgende: 

13) N u m m u l i t e s E p h i p p i u m SCIIL. 

14) L e n t i c u l i t e s r o tu la ta LAM. , oder R o d a l i t e s 
r a d i a t u s M O S T F . 

15) L e n t i c u l i t e s y a r i o l a r i a LAM. Alle drei mit 
Numrn. laevigata in Gesellschaft in aufserordentlicher Menge 
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auf dem Pfennigfelde bei Windisch-Liptsch irn Gran-
tbale. 

16) P e c t i n i t e n und O s t r a z i te n ebendaselbst in dem-
selben Gesteine. Siescheinenmit denenim tatrischen Nummuli-
tenkalksteine zwischen Koscielisko und Zakopane gleich zu seyn. 

17) B e l e m n i t e n in gelben Faserkalli yerwandelt im 
rothen Kalkstein eingewachsen, vom Urpin bei Neusohl und 
rom Hermaneczer Gebirge nordwestlich von Neusohl. Was 
ich davon durch die Giite des Hrn. Prof. Zipser erhalten habe, 
liefs noch keine nahere Bestimmung der Species zu. 

18) A m m o n i t e n iiber 12 Zoll im Durchmesser, von 
eben daher. Die Bestimmung dieser Ammoniten, welche ich 
leider nicht yornehmen kann, weil ich sie nicht gesehen habe, 
ist von grofsem Interesse, denn ahnliche Ammoniten finden 
sich in dem Kalkstein von Arva und Czorstyn, welcher ganz 
ausgemacht dem karpathischen Sandstein untergeordnet ist. 

II. 
t>ie Gruppe der Nummuliten-, Triimmor- und Gryphiten-Kalksteine 

an der Urgebirgskette der Bukowina und Ost-Siebenbiirgens 
und an dem Fogarasz-Gebirge . 

§. 129-
Forhommen. 

Eben so; wie die inselartig aus der grolsen karpathischen 
Sandsteinformation erhobene Granitkette der Tatra vorziiglich 
an ihrer Nordseite die altern kalkigen Glieder jener Formation 
mit erhoben hat, und diese defshalb jetzt steil aufgerichtet 
neben dem Granit stehen, hat auch die Erhebung der Glira-
merschieferketten gewirkt, welche in der Bukowina und im 
óstlichen Siebenbiirgen und am Fogaraszgebirge zwischen 
Siebenbiirgen und der Wallachei eben so inselartig vom Kar-
pathensandstein umgeben sind. Dieselben kalkigen Felsarten, 
wie an der Tatra, sind steil am Glimmerschiefer aufgerichtet, 
nur sind hier Kalkbreccien haufiger wie dort, und die ganze 
Erscheinung iiberhaupt noch viel grofsartiger. 

Die Glimmerschieferkette der Bukowina beginnt in Nor-
den bei Borsa und weiter ostlich am Gebirge Pietros, an 
•welchem nordwarts die Suczawa und sudwarts die Moldawa 
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ihre Quellen haben, und lauft gegen Siiden iiber Kirlibaba 
und Fundal Moldawa nach Jacobeny, von wo sie westwarts 
einen Arm iibers Gebirge Kukurassu bis nach Rodna in Sie-
benbiirgen schiclit. Von Jacobeny siidwarts in dem Gebirgs-
zuge, der von den Fliissen Dorna, Sariszowa und Bistriza 
d'oro durchschnitten wird, breitet sich die Glimmerschiefer-
kette von Poszorita und der Alpe Dschemeleu kaldu siidwarts 
von Moldauisch Kimpolung bis westwarts von Dorna "Watra 
(richtiger Dorna piatra) aus, und zieht ohne Unterbrechung 
iibers Gebirge Monte le lung siidwarts fort nach Gyorgy St. 
Miklos und bis nach Csik Szereda im siidostlichen Siebenbiir-
gen. So viel bis jetzt dieser wenig untersuchte Gebirgszug 
bekannt ist, herrscht Glimmerschiefer, der nur untergeord-
nete Massen von Granit, Gneus, Thonschiefer, Urkalkstein, 
Syenit und Dolomit einschliefst. Der Syenit und Dolomit er-
scheinen nur bei Gyorgy St. Miklos in unmittelbarer Beriih-
rung mit andern dichten Kalksteinen und der grofsen ostsie-
benbiirger Trachitkette, daher noch nicht ausgemacht ist, ob 
jener Dolomit vielleicht nicht blofs ein durch den Trachit um-
gewandelter jiingerer Kalksjein ist. In dem Glimmerschiefer-
gebirge sind Gange von silberhaltigem Bleiglanz, I{upferkie9 • 
und Spatheisenstein bei Rodna, Borsa, Kirlibaba und Tolgyes, 
Kupferkieslager im Glimmer- und Thonschiefer bei Poszorita, 
Stulpikany und Sz. Domokos ; Brauneisenstein auf machtigen 
Lagern bei Poszorita, Kirlibaba und Toplica, und endlich 
Magneteisensteinlager im Gebirge Pretilla und Sterischowa 
bekannt. •— Auf den Glimmerschiefer lagert sich an der W e s t -
seite seiner Kette von Borsa an iiber Rodna, Kukurassu, Sara 
Dorna bis in die Gegend des Monte le lung ein Triimmerge-
stein von Schiefer- und Quarzbrocken, das man fur Grauwacke 
anspricht, dessen Alter aber noch zweifelhaft ist. An dem 
Glimmerschiefer und dieser sogenannten Grauwacke sind so-
dann die Triimmer- und Nummulitenkalksteine angelehnt, von 
welchen wir hier spreclien wollen, und welche, mitunter zu 
hohen Alpen aufsteigend, ein schmales Band um die Central-
gruppe bilden. So weit bis jetzt dereń Yerbreitung bekannt 
ist, fangen sie westwarts von Stulpikany mit der Alpe Pietra le 
Domini (auf Wallachisch so yiel ais: Fels wie ein Haus) an, 
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wo sie am Glimmerschiefer der Alpe Dschemelen Isaldu (bei 
Hacąuet Tschimolau genannt) sich anlehnen, iibersetzen ge-
gen Nordwest zwischen Poszorita und Moldauisch-Kimpolung 
(aus Campo longo yerdorben) den Moldawaflufs, erscheinen 
weiter nórdlich am Gebirge Pietros, siidlich von Isyor, wen-
den sich nun westlich, bilden die holien, meist aus Triimmer-
gesteinen bestehenden Alpen, welche das liohc Gebirge Czarna 
góra an den Quellen der Czeremośc zusammensetzen, wo die 
dreifachen Granzen von Pokutien , Bukowina und der Marma-
rosch zusammenstofsen. Yon da wendet sich unser Kalkstein-
zug gegen Siiden, um das Gebirge von Borsa herum, und 
tritt westwarts von Kirlibaba am Gebirge Pietra Cibolui 
miichtig auf, an welchem ostwjirts der Cibo- oder Ziboc-Bach 
und die Bistriza d'oro (goldne Bistriza), westwarts aber der 
Yiszo-Flufs entspringt, der nach der Marmarosch fliefst. Hier 
gehórt die Halkalpe Luliza zu unserm Zuge. Dieser macht nun 
mit dem Glimmerschiefer eine westliche Ausbiegung, umgeht 
die hóhern Gebirge bei Rodna und zieht sich sodann wieder 
óstlich zum Borgopafs, wo von lllucza herauf die Trachite in 
rathselhafte Beriihrung mit unsern Kalksteinen und dem Kai--
patbensandstein treten. Yom Borgopafs setzen unsere Kalk-
steine gegen Osten und weiter gegen Siidost nach Pojana 
Stampi (Hacquet schreibt Bojana Stambuli), Priiparo Kandrt 
und Sara Dorna fort , und sind mithin hier auf eine sehr auf-
fallige Weise zwischen die Glimmerscliieferkette und die 
Trachitkette . am Gebirge Szirba und Pietra le Rosz einge-
zwangt. Von da gegen Siiden in derselben sonderbaren Stel-
lungbleibt die Fortsetzung unsers Kalksteinzugs ungewifs. Ich 
Termuthe aber aus ziemlich triftigen Griinden, dafs die dich-
ten Kalksteine an der Alpe Taika, wo die Aluta entspringt, 
und die mit Hornstein, Thon und Schiefer wechsclnden Kalk-
steine an der Alpe Segozo bei Alfalu mit Sauerquellen, die 
mit dem Dolomit bei Gyorgy St. Miklos, die bei Donfalu am 
Trachitgebirge Hargitta, wo Spuren von Quecksilbererzen 
»ich zeigen, und die an der Alpe Feketeresz, an welcher die 
Marosch entspringt, vielmehr zu unserer Kalksteinbildung ais 
zum Uebergangskalkstein gehóren mógen, wozu man sie bis 
jetzt za zahlen pflegte. 
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An dem Glimmerschiefer des Fogarasz-Gebirges erhe-
ben sich, obgleich die dunkeln Nummulitenkalksteine zu feh-
len scheinen, ebenfalls die mit den kalkigen Triimmerge-
steinen (die wie Nagelfluh aussehen) verbundenen lichten wei-
fsen und grauen Kalksteine mit rielen Yersteinerungen, 
welchc ' sich mit Karpathensandstein nach oben verbinden, 
bis zu 6000 Fufs hohen Alpenkammen. Beim Dorfe Per-
6chan, unweit Kronstadt, beginnt dieser Zug, und zieht 
iiber Zaiden, Neustadt bei Kronstadt, Rosenau, nach dem 
Terzburger Pafs, von da ostwarts nach dem Passe von Tó-
mós am Gebirge Butschezd, und endigt sich beim Passe 
von Bozza. 

g. 130. 
Zusammensetzung dieser Gruppen. 

Die Gesteine, welche disse Kalksteingebilde zusammen-
setzen, und, wie es scheint, unter sich keine gleiche Rei-
henfolge oder Abwechslung auf den verschiedenen Punkten 
ihres Yorkommens beobachten, sind mannichfaltiger ais an 
der Tatra. Sie bestehen aus 

dunkelm Nummulitenkalkstein, dem von Koscielisko 
ahnlich, 

dunkelraucligrauem mergeligem Kalkstein mit viel zwei-
schaligen Muscheln, ' 

grauem dichtem festem Kalkstein mit Grypliiten, 
schwarzen kalkigen Schiefern mit Hornstein-Jaspis, 
griinen chloritischen Schiefern, 
weifsen und rothen dichten, im Bruch ebenen und mu-

scheligen Kalksteinen, wie viele deutsche und schwei-
zerische Alpenkalksteine, 

bunten, besonders roth und weifs gefleckten Kalkbrec-
cien oder Triimmerkalken, die zugleich Bruchstucke 
von Quarz, Hornstein, dunkelm Kallisteio und Glim-
merschiefer einschliefsen, 

Schwarzem Mergelschiefer, 
rothem kalkigem und schiefrigem Sandstein, 
rothem Schieferletten, 
gemeinem Karpathensandstein 



10 łr III. Abschn. Specielle Betrachtung 

und dazu noch aus fremdartigen Einschieblingen, welche bald 
dem Diorit, bald dem gemeinen granitartigen und schwarzen 
Trachit, bald einem Porphyr ahneln. 

Betrachten wir einige der wichtigern Punkte, welche 
Hr. v. Lill genau untersuchte, so ergeben sich folgende Ab-
wechselungen: 

1) Von Kirlibaba gegen Norden legt sich auf den Glim-
merschiefer Quarzfels, mit grofsen Ouarzgeschieben gemengt, 
zuweilen auch feinkornig. Er yertritt wahrscheinlich die 
Stelle der Grauwacke. Auf diesen folgt sodann zunachst ein 
roth und weifs gefleckter Triimmerkalkstein, in dessen kalki-
gem Teig auch Brocken von dunkelm Kalkstein und Glimmer-
schiefer inne liegen; darauf folgen dunkelschwarze kalkige 
Schiefer, wechselnd mit Schichten von dichtem Kalkstein und 
Hornstein; auf diesen sodann machtige griine chloritische 
Schiefer mit inliegenden, 3 — 9 FufsmachtigenRotheisenstein-
lagen. Manchmal wird dieses Gestein serpentinartig, und es 
finden sich jaspisartige Schichten ein, welche an die Ophite 
und Jaspisse iiber dem Maligno in den Appeninen erinnern. 
Ueber den chloritischen Schiefern steigt sodann dichter licht-
grauer und rothlicher Kalkstein zu bedeutenden Bergen an, 
und zuletzt wird dieser von gewóhnlichem Karpathensandstein 
am Fufse der Berge iiberlagert. Alle Schichten in diesem 
Durchschnitte fallen steil gegen Nordost. 

2) Von Kirlihaba gegen Siidwest iiberschreitet man die 
Bistriza d 'oro , um nach dem Capoberg atif siebenbiirgischer 
Seite zu gelangen. In dieser Bichtung durchschneidet man 
zuerst den Glimmerschiefer, auf welchen sich zunachst ein 
grobkórniges Triimmergestein auflegt, in welchem Glimmer-
schieferbrocken durch ein quarzig - kalkiges Cement verbun-
den sind, und fur Grauwacke gelten kann. Nahe dabei erhe-
ben sich Kalkgebirge, welche iiber die Berge Jedul und Ca-
pul fortsetzen. Dieser Kalkstein ist zum Theil weifslich, 
dicht, leicht zersprengbar, zum Theil Triimmerkalk, gemengt 
mit vielen Quarzbrocken. Er fuhrt zahllose Nummuliten und 
einige andere Muscheln. Nahe am Cibo- oder Ziboc-Bach tre-
ten rothe Thonlagen auf, mit welchen rothe, thonige Kalk-
steine und gemeiner Karpathensandstein wechsellagern, und 
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der also auch hier nahe mit den nummulitenfiihrenden Kalk-
steinen zusammenhangt. Noch interessanter sind am Fufse 
der Glimmerschieferberge dichte graue Kalksteine, welche 
sehr zahlreiche und ausgezeichnete Exemplare der Gryphaea 
arcuata LAM. einschliefsen. Dieselben Gryphitenkalksteine er-
scheinen weiterhin am Jedulberge, nur sind sie hier etwas 
dunkler. 

3) Auf dem W e g e von Dorna iiber Pojana Stampi nach 
dem Borgopafs, durch welchen man aus der Bukowina nach 
Bistriz in Siebenbiirgen gelangt, sieht man iiber dem Glim-
merschiefer und der Grauwacke ebenfalls Trummerkalke, so-
dann andere Kalksteine, welche theils grau und mergelig, 
theils fest und weifslichgrau sind, angefiillt mit zahlreichen 
Nummuliten, Pectiniten und Pectunculus-Arten. Dieser Kalk-
stein, zuweilen auch ais thoniger Kalkschiefer sich gestaltend, 
wechselt mit Karpathensandstein ab. der weiter gegen Westen 
yorherrscht. Eine Sauerquelle quillt aus demselben, und in 
den Betten der Bache Dorna, Nigriora und Niagra geht hier 
und da eine Art Porphyr zu Tage. * ) Je naher nach dem 
Borgopasse, desto mehr nehmen diese Fremdlinge zu , denn 
man nahert sich der grofsen siebenbiirgischen Trachitkette. 
Zwischen den Trachitbergen Szirba und Pietra le Rosz und 
der Glimmerschieferkette sind unsere Kalk- und Sandsteine 
auf eine auffallige Weise eingezwiingt, wie ungefahr der 
Durchschnitt Fig. 4 auf Taf. YII. zeigt. Graue Scliiefer, kal-
kige Sandsteine und weifslichgraue Kalksteine, wie die von 
Kronstadt, sind in naher Beriihrung mit granitartigem Tra-
chit. **) Sehr sonderbare trachitische und basaltische Ge-
steine sind am Borgopasse zwischen Sandstein und Kalkstein 
eingeschoben, und es ist wohl unyerkennbar, dafs bei der 
erst nach der Bildung des Karpathensandsteins erfolgten F.m-
porhebung derTracbite diese auch in jenen von unten eindran-
gen, und die sonderbaren Triimmerkalksteine dieses Gebirgs-
zugs, welche ausgemacht nicht aus gerollten Geschieben zu-

*) Verglciche H A C Q T / K T S pbys. polit. Beisen durch die Karpa-
then. I. S. 7. 

**) HAcętJKT a. a, O. I. S. ft. 
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sammengesetzt sind, sondern nur durch eine auf Ort und Stelle 
erlittene Zerriittung sich so bilden konnten, wie sie sind, mo-
gen ebenfalls nur durch die Gebirgserhebungen entstanden 
seyn, welche einmal den Glimmerschiefer und spater die Tra-
chiten in ihre jetzige Stellung brachten. 

4) Noch viel interessanter ist der Durchschnitt durch da9 
Gebirge langs dem Moldawafluts, von Poszorita bis woldauisch-
Kimpolung, wie die Zeichnung Taf. VII. Fig. 12 darstellt, wo 
alle Schichten von Glimmerschiefer so erhoben sind, dafs sie 
sich unter 50 bis 60° gegen Nordost einsenkcn. Hier folgt 
auf den Glimmerschiefer mit seinen Kupferkieslagern zu-
nachst bunter Triimmerkalkstein mit inljegenden Stiicken von 
Diorit undTrachit; auf diesen schwarze schiefrige undmerge-
lige Kalksteine; dariiber rothe Schieferletten; iiber diesen 
wiederum Triimmerkalksteine, ebenfalls wieder mit eingescho-
benenMassen, welche einem rothen gebrannten Porphyr ah-
neln, mit deutlichen Krystallen von sublimirtem Eisenglimmer 
(Feroligiste), gerade so, wie in manchen Yesuvischen Laven. 
Andiese lehnen sich griine chloritische Schiefer; dariiber rothe 

t kalkige und schiefrige Sandsteine; auf diese machtiger weifser 
und rother, hohe zerspaltene Felsen bildender Kalkstein. Dar-
auf folgen nochmals Triimmerkalksteine, endlich Karpathen-
sandstein, der einigemal auch mit grauem Kalkstein wechselt, 
und endlich gegen Kimpolung herab in seiner gewóhnlichen 
Gestalt herrschend wird. 

5) Sudwiirts von jenem Durchschnitt an dem G000 Fufs 
hohen Glimmerschiefergebirge Dschemeleu kaldu mit ihren 
Urkalklagern ist unsere Kalksteinbildung noch viel steiler mit 
ebenfalls nordóstlicher Schichtensenkung aufgerichtet, und 
setzt daselbst die hohe und ziemlich nackte Alpe Pietra le Do-
mine zusammen. Das Profil derselben findet sich auf Taf. VII. 
Fig. 13. Hier lehnen zunachst am Glimmerschiefer schwarze 
und mitunter auch weifse feinsplitterige Kalksteine mit zwei-
schaligen Muscheln, vielen Nummuliten und kleinen gewunde-
ten Schnecken. Darauf folgen gerade, dichte, weifsgeaderte 
Kalksteine mit Gryphaea incurva, und róthliche, dichte Kalk-
steine mit vielen Austern, welche mit einander mehrmals 
uyechsełnj sodann folgen rothe schieferige Sandsteine mit 
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Mergelthonen, tum Theil Muscheln enthaltend, und wechseln 
mit Schichten des vorigen Kalksteins. Auf diese folgt sodann 
eine sehr machtige Ablagerung von grauem mergeligem, und 
mitunter schiefrigem Kalkstein, welcber aufserordentlich viel 
Ciistaziten, Cardien, Tellinen, Flagiostomen, Lima und Ma-
dreporen enthalt, und endlich lagert sich dariiber wieder Kar-
pathensandstein. Verlangern wir diesen Durchschnitt (siehe 
Taf. VII. Fig. 4) gegen Nordost iiber Warna bis zur flachen 
Bukowina, so legen sich die Schichten des Karpathensand-
steins, so wie man sich von der Gebirgskette entfernt, immer 
flacher, fangen dann an sich umzukehren, und nach Siidwest 
gegen das Gebirge einzufalien, und wir sehen darin den dich-
ten karpathischen lichten Kalkstein von Kloster Solka einge-
lagert, in dessen Liegendem das Steinsalz von Tkaczika liegt. 
Gleięh dahinter wird sodann der salzfiihrende Sandstein von 
horizontal gelagertem Braunkohlensandstein bedeckt, und ent-
zieht sich dadurch der weitern Verfolgung, 

$. 131. 
V er $t einer ling en. 

Besonders interessant sind die zahlreichen Versteinerun-
gen, welche in dieser gemischten Kalksteinbildung und vor-
ziiglicb hauiig in dem dunkeln mergeligen Kalkstein vorkom-
men; denn sie lassen ungeachtet der hohen Lage und sonder-
baren Stellung der Formation ihr jugendliches Alter nicht 
yerkennen. Wenn in jenen wilden Gebirgsgegenden der Bu-
kowina Jemand oft und fleifsig diese Kalksteine beobachten 
konnte, so ist gewifs, dafs sich eine grofse Mannichfaltigkeit 
ihrer Petrefacten, yorziiglich von zweischaligen Muscheln, 
finden wiirde; denn von den wenigen Punkten, wo sie bis 
jetzt etwas genauer beobachtet worden ist, hat sie schon dio 
folgenden mannichfaltigen Petrefacta geliefert: 

1) N u m m u l i t e s l a e v i g a t a LAM., derselbe, wie an 
der Tatra und in den Alpen, findet sich im Kalkstein zwischen 
Kirlibaba und dem Capul-Berge, am Cibo-Bach, am Pietra Ci-
bolui, bei Poszorita, an der Alpe Pietra le Domine und bei 
Pojana Stampi. 

2) G r y p h a e a a r c u a t a ? LAM., oder Gr . i n c u r r a ? 
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Low. am Fufs der Glimmerschiefergebirge westlich ron Kirli-
baba, ara Berge Jedul, bei Pojana Stampi und am Pietra le 
Domine: 

3 ) O s t r a c i t e s c r i s t a g a l l i SCHL. 

4 ) O s t r a c i t e s c r i s t a h a s t e l l a t u s SCHL. 

5) Noch zwei andere nicht naher zu bestimmende Cr i -
s t a z i t e n . Alle diese sehr haufig im mergeligen Kalkstein 
an Pietra le Domine. 

6) Einige P e c t i n i t e n - Arten, unter denen mehrere 
dem P e c t . p r i s c u s und P e c t . t e c t o r i u s SCHL. am ahn-
lichsten seyn mochten. Von Pojana Stampi. 

7) P l a g i o s t o m a p u n c t a t a Low. (Min. Conch. Taf. 
113. Fig. 1.) 

8 ) P l a g i o s t o m a l a e y i s (Chamites laevis S C H L . ) , 

nicht die gewohnliche grofse Varietat gigantea, sondern eine 
andere kleinere Varietat. 

9) Noch eine dritte Plagiosta, die mir mit PI. s e m i -
l u n a r i s LAM. am meisten iibereinzustimmen schien. Alle 
diese Plagiostomen ziemlich haufig mit den oben angefiihrten 
Ostraziten zusammen auf Pietra le Domine. 

10) Weifse ziemlich gut erhaltene calcinirte Muscheln 
in demselben grauen mergeligen Kalkstein wie jene. Diese 
gehóren den Geschleclitern 

T e 11 i na, 
A s t a r t e, 
L i m a , und 
C a r d i u m oder C a r d i t a an. 

Eine Lima schien mir mit Lima antitjua Low. (Min. Conch. 
Taf. 214. Fig. 2.) und einer der Herzmuscheln mit Cardita 
lyrata Low. (Min. Conch. Taf. 197. Fig. 3.) am meisten iiber-
einzustimmen. Die kleinen Astarten sind sehr deutlich, und 
ich móchte mich wenig irren, wenn ich sie fur einerlei mit 
Astarte senilis Low. oder Lucina albella LAM. hielt, welche 
auch in den bituminósen Schiefern des Karpathensandsteins 
z. B. bei Bolechow vorkommen. 

11) Mehrere ausgezeichnete Arten yom Genus P e c t u n -
c u l u s yon Pojana Stampi. Es ist bekanntlich sehr schwie-
rig, die einzelnen Species dieses Geschlechts zu unterschei-
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den, wenn man sie nicht in ganz freien Exemplaren erhalten 
kann. Da die hier vorliommenden immer zum Theil einge-
wachsen waren, so wage ich nur so viel zu sagen, dafs die 
von mir gesehenen Exemplare am meisten dem Pectanculus 
insubricus (Area insubrica BROCCHI) und dem Pecluncalus in. 

jlatus (Arca inflatu BROCCHI) ahnelten. Diese Muscheln waren 
mir unter allen die auffallendsten in diesen Gesteinen, weil, 
so viel ich weifs, das Genus Pectanculus anderwarts nur in 
viel jiingeren Formationen auftritt, und jene Arten, selbst so 
wie noch andere, von mir selbst im polnischen Braunkohlen-
sandstein, in der untern oder chloritischen Kreide, im Grab-
kalk und im tertiaren Muschelsandstein gefunden worden sind. 

12) Kleine gewundene Schnecken, dereń Geschlecht ich 
nicht zu bestimmen wage, im schwarzen Kalkstein unmittelbar 
iiber. Glimmerschiefer am Pietra le Domine. 

13) Unbestimmbare M a d r e p o r e n von Pojana Stampi. 
14) Endlich mufs ich noch der B u c a r d i t e n erwahnen, 

welche Fichtel (Nachricht von den Yersteinerungen Sieben-
burgens p. 110. 111) in dem Kalkstein der Gegend von Kron-
stadt, bei Arapataka, Jatrang und im Zaizoner Thal am Fufse 
des Berges Szaszberz auffand. 

D r i t t e A b t h e i l u n g . 

D i e H a u p t g r u p p e d e s K a r p a t h e n s a n d s t e i n s m i t 
s e i n e n u n t e r g e o r d n e t e n G l i e d e r n . 

* H 
P c t r o g r a p h i s c h e Charakter is t ik . 

§. 132. 
Das herrschende Geslein. 

Die Yerbreitung der ganzen Formation ist schon oben 
117 geschildert worden, und wenn wir davon den Umfang 

des Teschner Kalksteins und der an den Urgebirgsgruppen 
erhobenen iibrigen altern kalkigen Glieder derselben abziehen, 
so ist der ganze iibrige Raum innerhalb der oben angegebenen 
Griinzen mit dem eigentlichen herrschenden Karpathensand-
stein, seinen Neben- und untergeordneten Gliedern ausgefiillt. 

PricB, googaosl, Bttehrsib. von PolM. II. 5 
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Zugleich ist ferner in 118 die Zusammensetzung dieser 
Hauptgruppe schon angegeben, und wir konnen also sogleich 
zur Charakteristik der Gesteine selbst iibergehen. 

D e r K a r p a t h e n s a n d s t e i n behauptet ungeachtet sei-
ner mannichfaltigen Yarietaten, und ungeachtet er fast stets 
in Wechsel lagerung mit sehr yerschiedenen Schieferthonen, 
Mergeln und Kalksteinen steht, dennoch einen gleichen Haupt-
typus. Fassen wir nur diesen ins A u g e , so ist seine a l l g e -
xn e i n e Charakteristik f o lgende : Ein blaulichgrauer oder 
gelblichgrauer yorherrschend feinkorniger, fast stets kalkiger 
Sandstein, der mit Sauern braust, auf den Schichtungskluften 
mit Glimmer und zerrissenen yerkohlten Pflanzenabdriicken 
oder kleinen Kohlenbrockelchen belegt , welche ihn aufser-
ordentlich charakterisiren. Dieser Sandstein yerlauft einer-
seits bis in einen reinen Quarzfels , andererseits in lockern 
grobkornigen und conglomeratartigen Sandstein. Durch Auf-
nahme von mehr Kalk wandelt er sich in einen blaugrauen 
festen Kieselkalk um. 

W i r besitzen schon zwei altere Charakteristiken von ihm, 
welche nicht ganz richtig sind, aber doch ebenfalls einige an. 
derę Eigenthumlichkeiten desselben mit andern Wor ten be-
zeichnen. 

H a c qu e t beschreibt ihn folgendermafsen: Er ist schmu-
ziggrau, ins Gelbe fallend, oder r ichtiger , wie zerdrilckter 
Hanfsamen; meistens besteht er aus Quarzkieseln und Kor-
nern, seltener aus Eisenkornern; Thon ist das Bindemittel, 
daher riecht er stark thonig. E r ist immer geśchichtet und 
bricht wurfel formig, ist sehr rauh und poroś , sehr hart, braust 
selten mit Sauern /oder gar nicht , und enthalt 7 7 — 8 3 Proc . 
Kieselerde, 11 — 1 3 T h o n e r d e , 5 — 7 Kalk, 2 — 4 Magnesia 
und 3 — 5 Eisenoxyd. D e r von den Vorbergen ist mehr mit 
Kalk gemischt ais der hóhere, und daher yerwitterbarer. Da. 
gegen mufs ich bemerken, dafs die Beimengung von Eisen-
kornern nur hóchst selten yorkommt, und Hacquet hauptsach-
lich nur die sehr quarzige Sandsteinart vor Augen gehabt hat. 
Eben dasselbe gilt von der Beschreibung, welche F i c h t e l •) 

*) Mineralogische Bemerkungen von den Karpathen. liter Th. 
S. 41. 
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davón gab, denn auch dieser sagt: Der Sandstein ist so fest, 
wie kein anderer, richtet auf den Chausseen das beste Fuhr-
werk liin; in den hochsten Bergen ist er am kleinkornigsten 
und einem Schleifstein gleich, immer schmutziggrau, steht im 
Ganzen an, ist unbestimmt zerkluftet, und nur in den niedri-
gen Vorbergen schiefrig geschichtet. Diese letztere Bemer-
kung, so wie die iiber die Zerkliiftung ist ganzlich falsch. 

Diefs ist der allgemeine Charakter dieses so weit yerbrei-
teten Sandsteins, der bei genauerer Betrachtung fiinf Haupt-
rarietaten aufstellt, welche ich 

gemeinen schiefrigen, 
kalkhaltigen, 
quarzigen und 
grobkornigen Karpathensandstein und 
Mergelsandstein nenne. 

Der g e m e i n e s c h i e f r i g e Sandstein ist immer bl«a-
lich- und gelblichgrau, selten nur griinlich, braun oder roth-
lich gefarbt, aus feinen Sandkornern zusammengesetzt, ge-
mengt mit silberweifsen Glimmerblattchen, seltener mit klei. 
nen Partikeln Feldspath und Speckstein, und hat theils quar-
ziges, theils thoniges, theils kalkiges Cement. W e n n er nur 
wenig Glimmer, dagegen grófsere Kórner von grauem Quarz, 
Hornstein, und mitunter kleinc Schieferbrocken einschliefst, 
so entstehen Gesteine, welche allerdings einige Aehnlichkeit 
mit mancher feinkornigen Grauwacke haben, und wefshalb 
wohl Herr v. Oeynhausen den ganzen Karpathensandstein ais 
Grauwacke betrachtete. Solche grauwackenahnliche Gesteine 
finden sich besonders bei Andrichau und Seypusch, zuweilen 
eińer gemeinen Grauwacke des Harzes ahnlich, zuweilen so^ar 
blofs aus Glimmer, Chlorit und Ouarz gemengt, verworren 
und grobflaserig, und daher an manchen Glimmerschiefer er-
innernd. Diefs sind aber einzelne sehr beschrankte Schich-
ten, welche gegen die grofse Masse des Sandsteins nur wenig 
in Betracht kommen. In der Gegend zwischen Gdów, Myśle-
nice und Landskron ist diese Aehnlichkeit mit Grauwacke 
schon weniger deutlich, und Herr y. Oeynhausen wurde sie 
hier schon nicht mehr dafur angesprochen haben, wenn er 
ihre haufige Wechsellagerung mit Fischgerippen und muichel-

5 * 
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fuhrenden Schieferthonen, Mergelsandstein, bituminósen 
Hornsteinen genauer gekannt hatte. — Nimmt unser fein-
kórniger Sandstein mehr Glimmer auf, wird dadurch ganz 
diinnschiefrig und zugleich auf allen Schichtungskliiften mit 
rerkohlten zerrissenenPflanzenabdriicken bedeckt, oder durch 
und durch mit kleinen eckigen Bróckelchen von Pechkohle 
und Anthrazit gemengt, so entsteht Sandsteinschiefer, und 
ein Sandstein, der dem gemeinen Kohlensandstein sehr ahn-
lich ist. Herr Beudant, der diese Art ais vorherrschender 
kannte, konnte also allerdings auf den Gedanken kommen, 
den ganzen Karpathensandstein fur Kohlensandstein zu erkla-
ren, da er das Gebirge nur fliichtig auf einzelnen Punkten sah. 
Der schiefrige Sandstein bricht in grofsen, herrlichen Platten, 
welche vortrefflich zu architektonischem Gebrauch 9ind, wie 
z. B. bei Leschtin, Mezibrod, Twardoschin, im Arvaer Comi-
tat, im Thal des Biały Dunajec, westlich von Eperies, be iJor -
danow etc. 

D e r k a l k i g e K a r p a t h e n s a n d s t e i n ist eigentlich 
nur eine Modification der vorigen Art und eben so haufig wie 
diese; sie entsteht, wenn das kalkige Cement zunimmt, zu-
gleich Kalkspath in Adern und einzelnen Partien sich aus-
scheidet, und der Sand in der ganzen Masse immer mehr zn-
riickgedrHngt wird. Er zeigt iibrigens durch seine haufige 
Beimengung von Glimmer, seine Theilung in diinne ' / ,—3 Zoll 
starkę Schichten und Pflanzenabdrucke, wie nahe er der vori-
gen Art steht. Zuweilen ist der Kalkgehalt so vorherrschend, 
dafs das Gestein auf den Querbruch einem kórnigen Kalkstein 
ahnelt; zuweilen ist es gemengt mit gerundeten Geschieben 
von wasserhellem Quarz, grauem Hornstein und selbst cinigen 
Urgebirgsgeschieben, und wechselt mit schwachen Schichten 
von Kieselkalkstein. 

Der q u a r z i g e K a r p a t h e n s a n d s t e i n entspringt aus 
dem gemeinen, wenn der Glimmergehalt und das kalkige Ce-
ment abnehmen, dagegen die Quarzkórner ganz ineinander-
fliefsen, und so am Ende ein wahrer k ó r n i g e r Q u a r z f e l s 
entsteht, aus welchem sich selbst hier und da Schichten von 
ganz reinem weifsem Quarz ausscheiden, etwa wie in manchen 
Thonsehiefergebirgen. Diese aufserordentlich feste Art ist 
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es, welche besonders Fichtal und Hacquct bei ihren Schil-
derungen vor Augen gehabt haben, welche Hacquet oft Fels-
schiefer, Quarzschiefer, grauen Quaderstein, Graufels, Cos 
rjuadrum nennt, und welche sich noch besonders dadurch aus-
zeichnet, dafsihre nicht sehr diinnen Schichten fast stets rhorn-
boidal oder quaderformig zerspalten sind. Dieses sehr cha-
rakteristische Glied unsers Sandsteins ist in den óstlichen Kar-
pathen mehr ais in den westlichen herrschend, setzt aber dort 
einen grofsen Theil der hohen Granzgebirge zwischen Galli-
zien und Ungarn zusammen, z. B. an den Ouellen der Suczawa 
von Seletin aufwarts, am Gebirge Pietros, im Thal oberhalb 
Kloster Pietra, eben so im ganzen Dodebeska-Thal, an der 
Biały Czeremośc oberhalb Choroszowa, im ganzen Thal der 
Czarny Czeremośc bis zum Ursprung am hohen Gebirge Czarna 
góra und langs dem Zuge der hohen Granzkarpathen bis za 
den Quellcn der Wisłoka. 

G r o b k ó r n i g e r S a n d s t e i n ist in den Karpathen stets 
nur ia einzelnen Strichen entwickelt, und seine (łuantitat steht 
gegen die der feinkórnigen Arten sehr zuriick. Mit Stcin-
kohlenconglomeraten, mit welchen sie Hr. Bcudant ver-
gleicht, haben sie allerdings zuweilen Aehnlichheit, sind 
locker, bestehen doch aber meist nur aus crbsen- und bohnen-
grofsen Rollkieseln, durch andern eisenschiissigen feinen 
Sand conglutinirt. So kenne ich sie unter andern bei Myśle-
nice , im Wisloka-Thal, und iiberhaupt in den niedern Vor -
bergcn. Eine andere Art , welche yorzuglich die miichtigen 
Kalksteinziige im Karpathensandstein begleitet, z. B. von Sil-
lein in Ungarn iiber Szaflari, Czorstyn bis gegen Bartfeld ist 
besonders aus nicht sehr grofsen Triimmern von dichtem Kalk-
stein, quarzigem Sandstein, Rollkieseln und Thonschiefer-
brocken zusammengesetzt, welche durch kalkiges Cement ziem-
lich fest verbunden, und hier und da mit griinen Chloritkór-
nern gemengt sind. 

Die groben. breccicnartigen Conglomerate, welche den 
Karpathensandstein in grófseren Ziigen begleiten, rcchne ich 
nicht hierher. 

Endlich der M e r g e l s a n d s t e i n der Karpathen ist im-
mer gelblicbgrau oder schmutziggelb, sehr feinkórnig, mit 
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wenig Glimmer gemengt, und sein Bindemittel ein thoniger 
Mergel. Er gleicht in vielen Schichten dem Mergelsandstein 
der Heuper Formation, in andern den Mergelsandsteinen der 
Apenninen, der Alpen, und selbst in der wahren Molossen-
bildung der flachen Schweiz. Er ist sehr gepiein, und wechsel-
lagert am nordlichen Abhange der Karpathen fast iiberall mit 
gemeinem Karpathensandstein. Zu ihm miissen wir auoh die 
gelben glimmerigen Sandsteine zahlen, welche bei Krzywka 
und Rabe schóne kleine Bergkrystalle ^einschliefsen. Ferner 
gcheinen damit die gelben, schwefelhaltigen Ocker in Verbin-
dung zu stehen, welche zwischen Jabłonki und Cisną am 
Hoszewka-Bach vorkommen. 

$. 133. 
Begleitende Felsarten. 

Zu den Felsarten, welche den Karpathensandstein ent-
weder stets oder doch in einzelnen Strichen begleiten und 
mit ihm wechsellagern, und welche ich defshalb auch von den 
untergeordneten Massen unterscheide, gehóren: 

Grobe Conglomerate und Breccien, 
Griine Sandsteine und chloritische Schiefer, 
Scliieferthone und alle damit verwandten andern Schie-

ferarten, 
Bunte mergelige Thone und Mergel, 
Bituminóse Hornsteine und 
Kieselkalksteine. 

Alle diese spielen eine grofse Rolle neben der herrschen-
den Hauptgcbirgsart, und verdienen defshaib ebenfalls nahere 
Betrachtung. 

1) G r o b e C o n g l o m e r a t e und B r e c c i e n . Diese 
sind unter sich wieder sehr verschieden, und ich glaube drei 
Hauptarten: 

Bunte Kalkbreccien, 
Kieselbreccien, und 
Gemeinc gemischte Conglomerate 

unterscbeiden zu miissen. 
Die bunten Kalkbreccien, denen gleich, welche in der 

Bukowiner Gebirgsgruppe mit dem Nummulitenkalkstein yer-
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bunden sind, kommen nur an den westlichen Karpathen auch 
innerhalb des Karpathensandsteins vor. Sie erscheinen hier 
von Sillein an der Waag gegen Siiden nach Rajetz zu, und 
uberhaupt am westlichen Abhang des Faczkower Gebirgs in 
machtigenMassen, begleitetyonthonigem Kalkstein und merge-
ligen Schichten, welche viele Pectiniten enthalten. Die Con-
glomerate verbreiten sich gegen Riczo und ruhen bei Rajetz 
wieder auf Karpathensandstein, der weiter im Liegenden bei 
Friwald mit rotlien Thonen wechselt. Yorziiglich interessant 
ist es, dafs aus diesen Conglomeraten zwischen Sillein und 
Rajetz viele machtige pittoreske Felsenriffe von weifsem D o -
lomit heryorragen, der '/, Stunde von Rajetz im Thal gegen 
Suja eben so wie der Dolomit im Fassa-Thal in feinkornigen 
Sand zerfallt. Diese Dolomitmassen und die scharfeckigen 
Brocken dieser Kalkbreccien deuten darauf hin, dafs Kalk-
stein, wie er anderwiirts dem Sandstein untergeordnet ist, hier 
durch unterirdisclie Einwirkungen zertriimmert und theilweise 
umgewandelt worden seyn mag. Yiel wichtiger ist der grofse 
Zug der gemischten Conglomerate, welcher langs den ganzen 
Nordkarpathen, und zwar fast immer auf ihrem hóchsten Rii-
cken existirt. Er beginnt im Westen zwischen Teschen 
und Jablunka, lauft gegen Osten iiber Kamesnica, die Rabia 
góra, nach den Quellen der Raba, setzt bei Stary Sandecz 
iiber den Dunajec, beriihrt die Gegenden von Krynica, Ga-
bol to , Z b o r o , weiter zeigt er sich im hohen Riicken der 
Bieskiden bis zu den Quellen des Stry-Flusses, wendet sich 
dann mehr nach Siidost, so dafs er den Pruth oberhalb 
Mikuliczyn, die Czeremośc bei Jablonica, die Suczawa unter-
halb Isvor schneidet, am Gebirge Pietros hin nach Warna 
lauft und sich noch mehr gegen Siiden wendet, w o er am 
Gebirge Tschoslow in der Moldau siidóstlich von Stulpikan 
endigt. Auf unserer Generalkarte ist dieser Zug durch eine 
karminroth punktirte Linie angedeutet.— Die Conglomerate, 
welche in diesem Zuge herrschen und oft mit Karpathen-
sandstein wechśeln, sind mannichfaltig. Bei Kamesnica un-
weit Seypusch (Żywiec), und an der Wielka Magóra ist das 
Conglomerat aus sehr grofsen eckigen Bruchstiicken von 
Granit, Glimmerschiefer, Talk- , Hornblende- und Kiesel-

t 
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schiefer und Quarz zusammengesetzt. An der Babia góra 
und weiter ostwarts bestehen die Bruehstiicke nur aus Quarz, 
Feldspath, Thon - und Glimmerschiefer, Chloritschiefer, ei-
ner Art Nechrit, die Schieferstiicke immer scharfkantig, die 
Quarzkórner gerundet, durch feinkórnigen Sandstein, der 
mit Sauern braust, conglutinirt, und das Ganze meist fein-
kórnig, seltener die Bruchstucke von Wiilscher-Nufs-Grófse. 
Zwischen Bystre und der ungarischen Granze am Bache 
Hoszewka (siidwarts von Sanok) ist das Conglomerat aus 
Bruchstiicken von griinlichgrauem Thonschiefer, grauem und 
róthlichem Quarz, Kalkstein und rothem Jaspis zusammen-
gesetzt. Von anderer Beschalfenheit ist das Conglomerat, 
welches sich hinter Brzaza siidwarts von Mizun am Bache 
Siwka und in der Bukowina bei Warna findet. Quarz, 
griine Kórner und Thonschieferbruchstiicke sind durch zer-
triimmerte schwarzgraue Schieferthonmasse verbunden. Zu 
einem andern Zuge gehóren dic Kieselbreccien, welche in 
den hohen Alpen auf der Nordseite der Marmarosch mit 
schwarzen Schiefern und grauem, quarzigeni Sandstein zu-
sammen yorkommen. Hierzu gehóren die groben Kiesel-
breccien, woraus die an 5000 Fufs hohe Alpe Luczina, nórćT-
lich von der Kalkalpe Suliza, besteht. Hacquet sagt, dafs 
die hervorragenden Felsen oft nur ein weifser, zertriim-
merter (luarz seyen, bedeckt mit den schónsten Alpenwei-
den. Aehnliche Kieselbreccien mit griinlichem und brau-
nem Teig Jinden sich an der Czarna góra, wo die Czarny 
Czeremośc entspringt. Noch yiel yerbreitcter sind diese 
Breccien auf den hóchstcn Punkten der nórdlichen Marma-
roschcn Granzgebirge, wo sie iiber Schieferthon und schie-
frigem Sandstein liegen. Unter andern erstreckt sich ein 
solchcs Breccienlager bei Ruszkowa Pojana eine ganze 
Stunde lang, besteht nur aus bald eckigcn, bald gerundeten 
weifsen Quarzkieseln, durch einen gelben glimmerigen tho-
nigen Sandstein zusammen verbunden. 

Aufserdem kommen noch andere Conglomeratschichten 
abwechselndmitfeinkórnigem Karpathensandstein undSchiefer-
thon vor zwischen Iglo , Kesmark und Leutschau, yorzug-
lich aber am Fufse der Zipser Schiefcrgebirge zwischen 

» 
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Prekopa und Marksdorf, und Ton da am Hernad herab nach 
Wallendorf. Bruchstiicke von Thonschiefer, Glimmerschie-
fer und kórnig splittrigem Kalkstein sind durch kalkig san-
diges Cement yerbunden. Bruchstiicke von Granit sind sehr 
selten darin. In Pokutien am Pruth in der Nahe von Lanczyn 
und beiBerezow zwischenLuczki undJablonow siidlich vonKo-
lomea treten sehr grofse Triimmergesteine auf, welche aus 
Bruchstiicken von Chloritschicfer, Quarzfels, Quarz, roth-
lichem Kalkstein und Mergel bestehen, welche durch rothen 
Thon yerbunden sind und mit Sandstein und Schieferthon 
wechsellagern. 

2) G r i i n c S a n d s t e i n e . Schwache Schichten, welche 
ganz allein aus schuppig blattrigem wirklichem Chlorit zu-
sammengesetzt sind, und zwischen den Sandsteinschichten, 
z. B. bei Seypusch vorkommen, sind allerdings selten; et-
was haufiger finden sich griine Schieferschichten, welchc 
von Chlorit gefarbt und mit zarten Chloritschiippchen ge-
mengt den Namen c h l o r i t i s c h e S c h i e f e r verdienen, 
aber allerdings mit eigentlichem Chloritschiefer im Urgebirge 
nicht verwechselt werden diirfen. Noch haufiger ist der 
kAlkige und grobkornige Sandstein mit sehr kleinen Kor -
nern eines griincn Minerals gemengt, welches derGriinerde 
ahnlich, im Bruche feinerdig und etwas fettig ist. Diese 
Kórner konnen nur uneigentlich Chlorit genannt werden, 
sie sind eben solche Eisenoxydulsilicatę ais die griinen Kdr-
ner in der groben Kreide. Zuweilen sind diese griinfin 
Kórner nur einzeln im Sandstein zerstreut, wie z. B. bei 
Czorstyn, bei Nowy Sandecz, bei Inwald und Andrichau, 
zwischen Myślenice undNowytarg; auf andern Punkten hau-
fen sie sich so an, dafs der ganze Sandstein eine grune 
Farbę erhalt, wie z. B. zwischen Lublau und Sandecz. Diese 
vorzugsweise so genannten g r i i n e n S a n d s t e i n e bilden 
wie die Conglomerate einen eigenen langen Zug am nord-
lichen Abfall der Karpathen innerhalb des ostgallizischen 
Salinenzugs; er ist auf unserer Kartc durch eine griin 
punktirte Linie angedeutet. So weit er bekannt ist, beginnt 
er bei Boja de arama in der Moldau, zicht von da gegen 
Nordwest nach Masanajeschtie óstlich von Kapokodrului in 
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der Bukowina, iibersetzt die Suczawa in der Nahe der Sal / . 
quellcn unterhalb D z i k ó w , erscheint in Pokutien bei den Sa-
Ijnen und Salzquellen von Kuty, Kossow, Jablonow, weiter 
gegen Nordwest in Gallizien bei den Salinen von Nadworna, 
Molodkowa, Krasnie, Rozniatow, Dolina, hinter Boleehow, 
zwischen Staremiasta und Spasz, und scheint zwischen Lacko 
und Dobromi l zu verschwinden. Weiter gegen Westen ist 
er nicht mehr so kenntlich und zusammenhangend, dennoch 
aber kommen griine Sandsteine auch in diesen mehr west-
l ichen Gegenden, und zwar immer in den karpathischen V o r -
bergen vor. In naher geognostischer Yerwandtschaft stehen 
damit die g r i i n e n M e r g e l , welche mancher chloritischen 
Kreide ahneln, und ziemlich haufig mit Karpathensandstein 
wechsellagern, z. B. im Hangenden der Wiel iczker Steinsalz-
massen. O b aber die meergriinen Mergel , welche Drusen 
von Quarz - und Feldspathkrystallen, ausgefiillt mit wahrem 
schuppigem Chlorit, einschliefsen, und eine eigene porphyr-
artige Structur annehmen, und welche iiber dem Steinsalz 
und Salzthon in Siebenbiirgen bei Dees Akna und in der Mar-
marosch bei Rhonaszek und Sugatak vo ikommen, ebenfalls 
zu dieser Formation gezahlt werden miissen, oder nach H e r j n 
/Joue '5 Ansicht wirklich schon zur chloritischen Kreide ge-
hóren , mufs einstweilen noch unentschieden bleiben. 

3 ) S c h i e f e r t h o n u n d a n d e r e v e r w a n d t e S c h i e -
f e r a r t e n . — Schieferthon von grauen und schwarzen Far-
b<;n, mehr und weniger mit Glimmer gemengt, mehr und w e -
niger bituminos, ist ein so bestandiger Begleiter des gemeinen 
schicfrigen und kalkigen Karpathensandsteins, dafs er in kei-
ner Gegend fehlt, und sogar hier und da gleiche Ausdehnung 
mit dem Sandstein erlangt. Er geht oft in bituminósen Mer-
gelschiefer iiber, und unterscheidet sich von dem Schieferthon 
des Steinkohlengebirgs durch seinen steten und betrachtlichen 
Kalkgehalt, und braust defshalb immer mit Sauren. Daher 
ist dieser Schieferthon auch meistens sehr zerbrechlich, und 
zerfallt leicht am Tage in splittrige und scheibenfórmige 
Stiicke. Sehr interessant wird ferner dieser Schieferthon 
durch die haufig darin vorkommendenFuous-Abdrucke und die 
Fische und calcinirten Muscheln, welche er einschliefst, wie 
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z. B. bei Zakluczyn hinter Wiel iczka und bei der Salinę B o -
lechow. — W e n n der Schieferthon sehr reich an Bitumen 
wird, erscheint er ais B r a n d s c h i e f e r , welcher schmale 
Steinkohlenflótze begleitet, ais unter andern zwischen Gura 
Humora und Kapokodrului in der Bukowina, zwischen W c l -
dzicz und Mizun, bei Zalokiec, Oportno und Bosochy. — Im 
óstlichenGallizien werden manche dieser bituminósen Schiefer 
fester ais gewóhnlich, enthalten yiel Schwefelkies, durch des-
sen Verwitterung sich in diesen Schiefern Alaun und Yitriol 
erzeugen. So entstehen die machtigen Lager von A l a u n . 
s c h i e f e r , welche zugleich etwas salzhaltig sind, oft gewun-
dene Schichten darstellen, und uns schon durch Hacquet und 
Hrn. v . Schindler bei Mizun und weiter gegen die Lutta hin, 
bei Bystre an der ungarischen Granze und yorziiglich maclitig 
am Felsen Dziat Janenienski am obern Pruth und weiter herab 
bis Delatyn, so wie fast iiberall in der Nahe des Salinenzugs 
bekannt sind. Nach Hacquets Angabe gab 1 Kubikfufs sol-
chen Schiefers von den Ufern des Pruth nach dem Auslaugen 
2 Unzen eines mit etwas Kochsalz vermengten Alauns. 

In der óstlichen Halfte der Nordkarpathen, und Yorziig-
lich in den hohen Granzgebirgen zwischen der Marmarosch 
und Gallizien treten endlich sehr machtige Schiefergebirge 
auf , welche seit Fichtels Zeit falschlich fur wahren T h o n -
s c h i e f e r der Uebergangszeit ausgegeben worden sind. Sie 
gehóren eben so wenig dazu, ais die schwarzen und rothen 
Schiefer in den Glarner A lpen , welche mit dem nummuliten-
reichen Alpensandstein verbunden sind. Es sind nach den 
neueren Beobachtungen theils Mergelschiefer , wie die, welche 
wir mit dem Teschner Kalk und dem karpathischen Nummu-
litenkalk verbunden sehen, theils wahre sehr verhiirtete Schie-
ferthone , theils endlich solche Schie fer , welche w ie die an 
der Zipser Magóra wir allerdings petrographisch Thonschiefer 
nennen miissen, die aber stets einigen Kalkgehalt zeigen, 
von Kalkspathadern haufig durchschnitten w e r d e n , und ihr 
jungeres Alter dadurch darthun, dafs sie in der Nahe derMar-
maroscher Salzmassen und nordóstl ich von Unghwar mit 
gemeinem Karpathensandstein, in den hóhern Marmaro-
scher Alpen und gegen die Bukowina hin mit dem quar. 
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zigen Karpathensandstein und Kieselbreccien wechsellagern. 
Fichtel erwahnt solche Schiefer bei Ussok und Stavna unweit 
Unghwar; allein Herr Beudant*) bat erwiesen, dafs diese so-
genannten Schiefer nichts Anderes sind, ais dunkle schiefrige 
Karpathensandsteine und yerhartete Schieferthone, die mit 
jenen wechseln, und auch bei Ruszka auftreten, wo sie die 
dem Karpathensandstein angehórigen Mergeleisensteine ein-
schliefsen. DasAlter aller dieser Schiefer ist sehr iiberschatzt 
worden, und den Sandsteinschiefer mit Pflanzenabdriicken am 
Berge Polinina nordóstlicli von Szolywa im Beregner Comitat 
hat man friiher gar fiir Gneus ausgegeben. Eben so hat Hr. 
Bergrath Hanstadt in Chemnitz den sogenannten Thonschiefer 
von Bocsko an der Theifs fiir dunkelgriinen glimmerigen Schie. 
ferthon erkannt, worauf Sandstein ruht. **) Dic dem Thon-
schiefer ahnlichsten Schieferarten , welche die Marmaroscher 
Granzgebirge gegen Gallizien biiden, brechcn in dicken Plat-
ten, nicht so diinnschiefrig wie alter Thonschiefer, von 
schwarzlicher, brauner und griinlicher Farbę, nur hier und 
da glimraerig, verlieren in denThalern ihre schiefrige Textur ; 
sie gehen in eine Art Thonstein iiber', und verbinden sich 
nach oben in den hohern Alpen immer mit Sandstein undBrec-
cien. Ein blendend weifser feinkórniger Kalkstein, dem Ur-
kalkstein ahnlich, kommt damit an den Alpen Petrosa und 
Troyaga vor , und kann allerdings auffallen. Ich glaube aber, 
dafs er zu solchen weifsen, theils dichten, theils kornigen 
Kalkstein]agern gehort, die wir spater im Karpathensandstein 
in grofser Ausdehnung kennen lernen werden. — Merkwiir-
dig sind ferner diese Schiefer und die damit verbundenen 
Sandsteine ais die Lagerstatte der schon langst bekannten 
M a r m a r o s c h e r B e r g k r y s t a l l e (sogenanntenDragomiten 
oder Marmaroscher Demanten). Es sind doppelt secbsseitige 
Pyramiden von der Grofse eines Stccknadelknopfs bis zur 
Grofse einer Haselnufs, mcistens ganz rein und durchsichtig, 
seltener im Innern mit schwarzen Punkten und zerfressen, 
die Yertiefungen im Innern mit grauem Thon angefiillt. Sie 
finden sich nur selten iu dem Schiefer selbst, wie bei Bocsko 

* ) B E U D A N T , V o y a g e e n U o n g r i e I I . S . 2 6 9 - 2 7 0 . 2 8 0 . 

* * ) ZIPSJSB'8 topogr.. mineralog. Handbuch von Uogarn S . 3 9 . 
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oder in dem gelben glimmrigen Mergelsandstein bei Krzywka 
und Rabe in Gallizien; in der Regel sitzen sie auf Kalkspath 
auf, der in Kliiften und kleinen Drusen den Schiefer und 
Sandstein durchzieht. Diese fiir die karpathische Sandstein-
formation wirklich charakteristisehen Bergkrystalle finden sich 
aufser den schon genannten Punkten in der Verchovina und 
im Thal des Nagy Agh, in der Marinaroscli, ferner langs der 
gallizischen Granze an den Quellen der FliisseStry, Opier, 
Orgowa, San, Solinka, Choczewka, Oslawa, yorziiglich bei 
dem ungarischen Dorfe Yeretzke und dem gallizischen Dorfe 
Klimocz, nordóstlich von Munkatsch , ferner zwischen Zboro 
und Graab ebenfalls in Schiefer zwischen Sandstein, sodann 
bei Lipnik, O-Maier und Lcchnitz, ostlich von Altendorf im 
Folworker Thal und bei Landok an der Zipser Magóra, 

4) B u n t e m e r g e l i g e T h o n e und M e r g e l . Aufser 
dem gemeinen Schieferthon kommen ebenfalls sehr haufig auch 
gelbe , blaue und griinliche schiefrige Thone im Karpathen-
sandstein vor, welche man nicht fiiglich mehr wirklichen Schie-
ferthon nennen kann, sondern welche sich mehr den iibrisen 
bunten Thonen dieses Gebirgs anschliefsen, die stets mer-
gelig sind oder in wirkliche festere Mergelarten iibergehen. 
Rothe, blaue und griine gestreifte mergelige Thone, sehr ahn-
lich manchen Keupermergeln, wechseln zwar nicht iiberall 
mit dem Sandstein, treten aber doch hier und da machtig auf. 
Unter ihnen sind, die rothen Mergel und Thone am haufig-
sten; sie erscheinen machtig zwischen Kalwaria und Lands-
kron, oder in der Nahe der Kalksteinziige, z. B. bei Szrnye 
im Trentschiner Comitat, bei Friwald am Faczkower Gebirge, 
zwischen Wiśnicz und Neu-Sandec, zwischen Alt-Sandec und 
Zabrzęcz. In der óstlichen Hiilfte des Gebirgs finden sich die 
rothen schiefrigen Thone zwischen moldauisch Kimpolung und 
Wania, zwischen Wama und Gura Humora, zwischen da und 
Kapokodrului, iiber den ąuarzigen Sandsteinen bei Isvor, am 
Dodeluska-Bach und im Gebirge Podwirek in der obern Buko-
wina, bei Lisowice im Stryer Kreise sehr machtig, zwischen 
Weldz icz und Mizun, bei Maydan, Huczek, zwischen Dobromil 
und Lutowiska, bei Bezmichowa, unweit Lisko, und zwischen 
Lisko und Bystre an der ungarischen Granze. 
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Eigentliche Mergel, theils Aveifs, theils farbig, und zwar 
sowohl Sand- und Thonmergel, ais wirkliche Kalkmergel, sind 
ebenfalls haufig in Wechsellagerung mit Sandstein und Schie-
ferthon, z. B. bei Wierzbanowica im Bochnier Kreise, bei 
Starawies und am Kamenica-Bach im Sandecer Kreise, zwi-
schen Liszne und Sanok, zwischen Weldzicz und Mizun, bei 
Lisowice und Tyrawa solna, und zwischen Moldauisch Kim-
polung, Warna und Gura Humora. 

5) H o r n s t e i n , und zwar gemeiner, splittriger Horn-
stein, zuweilen in Sandstein iibergehend, zuweilen dem Feuer-
stein sich nahernd, ist im Karpathensandstein sehr haufig und 
charakterisirt diese Formation yorziiglich mit. Er findet sich 
in der Nahe von Wieliczka bei Sygneczow, Sierza, Zakluczyn, 
Górna Lednice und Pawlikowicze, zwischen Alt-Sandec und 
Zabrzęcz bei Zloty Potok und Kamienice, zwischen Neu-Sandec 
und W i ś n i c z , bei Oportno, zwischen Weldz icz und Mizun 
und zwischen Kimpolung, Warna und Gura Humora. Am aller-
interessantesten sind die sogertannten b i t u m i n ó s e n H o r n -
s t e i n e . Sie sind von leberbrauner Farbę, mit graulichwei-
fsen Streifen, geradschalig und schiefrig abgesondert, im Bru-
cheklein und flachmuschelig, von ziemlich starkem ausgezeich-
netem Fettglanze, fast ganz undurchsichtig, weniger hart und 
etwas leichter ais gemeiner Hornstein, sehr stark zerkliiftet 
und daher sehr leicht zerbrechlich. Sie nahern sich gewisser-
mafsen dem Halbopal, wechseln mit braunen, festen, bitumi-
nósen Hornmergeln undkalkigem Schieferthon, welcher Schup-
pen, Zahne und Gerippe von Fischen einschliefst, l1/, Meile 
siidlich von Wiel iczka, nahe beim Edelhof von Zakluczyn. 
Diese Hornsteine und Hornmergel brennen, ins Fcuer gelegt, 
mit blauer Flamme, und stinken dabei aufserordentlich heftig, 
wie manche thierische Oele. Sie sind vollkommen gleich den-
selben Gesteinen mit Fischabdriicken von Scharnitź, bei See-
felden in Tyro l , woraus dort ein Oel oder Bitumen destillirt 
wird, und auch etwas den sonderbaren Hornsteinen und opal-
artigen Gesteinen im tertiaren Gebirge bei Kostenblat im bóh-
mischen Mittelgebirge. Eben solche bituminóse Hornsteine 
bilden machtige Einlagerungen zwischen dem Teschner Kalk. 
atein und eigentlichen Karpathensandstein am Fufse der Kar-
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pathen, zwischen Bielitz und Kalwaria, und eben so erschei-
nen sie auch wieder in Ostgallizien unweit den Eisenstein, 
gruben von Maydan. 

6) K i e s e l k a l k s t e i n nenne ich einen sehr festen blau-
lichgrauen Kalkstein, welcher aus fcohlensaurem Kalk und 
Hornsteinmasse innig chemisch gemisclit ist. Er wechselt 
fast iiberall mit dem kalkigen Karpathensandstein, dem er 
durch unmerkliche Uebergange sich anschliefst, daher ich ihn 
ais dessen Nebenbildung, und nicht ais eigentlich untergeord-
net betrachte. 

U n t e r g e o r d n e t e M a s s e u . 

$. 134. 
Zu den untergeordneten Massen im Karpathensandstein 

gehóren: 
yerśchiedene Kalksteine, 
kohlensaure Eisensteine ( Spharosiderit und Mergel-

eisenstein), 
Steinkohlen, 
Mandelstein, 
porphyrartige Gesteine und Trachit 
und Steinsalzablagerungen nebst dem damit ycrbunde. 

nen Salzthon, Gyps und Mergel. 

i ) K a l k s t e i n . 

Alle Kalksteine, welche in der Gruppe des Karpathen-
sandsteins untergeordnet vorkommen, zerfallen in zwei we-
sentlich yerśchiedene Arten, welche ich mit den Namen 

thonig-bituminóser Kalkstein und 
dichter juraahnlicher oder karpathischer Klippenkalk 

bezeichnen will. 
Der dichte, thonige, blaulichgrau und schwarz gefarbte 

bituminose, meist stinkende Kalkstein, bildet in der Regel 
nur wenig machtige Schichten und ist dem Teschner Kalk-
stein gleich. W i r haben schon oben bei der zweiten Gruppe 
unserer Formation Gelegenheit gehabt zu erwahnen, wie der-
gleiehen an der Zipser Magóra in Wechsellagerung mit bitu-
minosem Mergelschiefer und Sandstein yorkommt. Aber er 
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findet sieli auch anderwarts und fast iiberall im Sandstein der 
Nordkarpathen, so dafs es unniitz und unmóglich seyn wiirde, 
alle Punkte seines Vorkommens anzufiihren. Ich erlaube mir 
nur auf einige noch aufmerksam zu machen. In der ganzen 
Gegend zwischen Kenty, Seypusch und Kalwaria sind Schich-
ten von bituminósem Kalkstein sehr haufig; unweit Seypusch 
selbst ist in der Nahe der chloritischen Schichten ein Kalk-
steinlager, welches dem Teschner Kalkstein yollig gleicht und, 
wie dieser, Erdpech enthalt. Eben solcher, mit etwas Glim-
mer gemengt, und mit Fucus-Abdriicken ist ziemlich haufig 
bei Trąbki , an der Chaussee von Wieliczka nach Gdów. Ein 
mehr lichtgrauer, weniger bituminoser Kalkstein, ist siidwarts 
von Wieliczka bei Kozwicze im Karpathensandstein eingela-
gert. Auf gleiche Weise finden sich haufig Schichten thoni-
gen Kalksteins auch in den Durchschnitten, welche das W i s -
loka-Thal, das obere San-Thal und die untere Moldawa in der 
Bukowina gewahren. 

Von viel grófserer Bedeutung ist derjenige Kalkstein, der 
im Karpathensandstein selir lange und machtige Ziige bildet, 
und dabei gewóhnlich in mauer- und ruinenfórmigen Klippen 
aus dera Gebirge hervorragt, wefshalb ich ihn der Kiirze bal-
ber k a r p a t h i s c h e n K l i p p e n k a l k nenne. Im Ganzen 
genommen ist er von weifser, lichtrother, seltner grauer 
Farbę , dicht flachmuschelig und eben, wie gemeiner Jura-
kalkstein, oder hóchst feinkornig, und besonders ausgezeich-
net durch schone Petrefacten, welche aber nicht gleicbfórmig 
vertheilt, sondern auf manchen Punkten sehr zusammenge-
drangt sind, auf andern ganz fehlen; ferner ausgezeichnet 
durch haufige Hornsteine, welche von grauen, schwarzen und 
rothen Farben das Gestein in schmalen Lagen durchziehen, 
oder in Nieren eingewachsen sind. Dieser Kalkstein ist in 
den Nordkarpathen der Stellyertreter desjenigen lichten und 
bunten Alpenkalks, der in den nórdlichen Kalkalpen die hóch-
sten, steilen und nackten Alpenhórner zusammensetzt, und 
friiher unter dem Namen Hochgebirgskalk seinem relatiyen 
Alter nach wohl unrichtig gedeutet seyn mag. Mit diesem 
stimmt unser Klippenkalk vollkommen in allen Yerhaltnissen 
iiberein. 
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W i r haben oben §. 121 sub 2 schon diesen Kalkstein be-
riihrt und gezeigt, dafs er in dem Teschner Kalkstein von 
Stramberg in Mahren bis nach Inwald in Gallizien ein un-
tergeordnetes Lager bildet. Hr. v. Lill glaubt, dafs dieses 
Lager sodann, weiter gegen Osten fortsetzend, bei Sygne-
czow, sudlich von Wieliczka, wieder auftrete. Obgleich 
nun dieses Lager bei Sygneczow ganz ausgezeichnet der-
selbe Kalkstein ist, so kann es wohl nicht fiiglich mit je-
nem zusammenhangen, da es mehr nach Siiden zwischen 
jiingern Schichten des Karpathensandsteins eingeschlossen 
ist, wahrend jenes in den altern Schichten der untern For-
mationsgruppe oder des Teschner Kalksteins auftritt, und 
bei Stramberg ganz bestimmt zwischen die beiden Diorit-
ziige fallt, welche dem Teschner Kalkstein untergeordnet 
sind. Das Lager von Sygneczow ist nicht sehr weit er-
streckt und nicht machtig, ganz wei fs , hóchst feinkornig 
oder ganz dicht, und zugleich etwas, aber sehr feinkornig 
oolithisch. Beim ersten Anblick mufs man glaubcn, dafs 
man wirklichen gemeinen Jurakalkstein vor sich habe; aber 
es treten in seiner Nahe die blauen Kieselkalke und in sei-
nem Hangenden die gewohnlichen schiefrigen Sandsteine und 
schiefrigen Thone der Nordkarpathen auf, und seiner Stel-
lung nach mufs er im Hangenden des Wieliczkaer Steinsal-
zes liegen. Er ist daher auch alter ais Jurakalk, der iiber 
dem karpathischen Sandstein. und Salzgebirge liegt, und 
gehort vielmehr zu den altestcn Gliedern dieser Bildung. 
Zahlreiche Zoophyten und darunter eine schóne Art von 
Caryophyllea oder Łithodendron S C I I W E I G G . und zahlreiche 
Muscheln, unter denen schóne Pectiniten sich haufig finden, 
zeichnen ihn yorziiglich aus. Ein ahnlicher Kalkstein, hóchst 
feinkornig und zugleich grobsplittrig, aber theils róthlich, 
theils von Chlorit licht berggriin gefarbt, ohne Verśteine-
rungen, und kleine Partien von feuersteinartigem Hornstein 
einschliefsend, kommt im Karpathensandstein bei Sieprow, 
nicht weit entfernt von Sygneczow, Yor. 

Zu demselben Kalkstein gehort ferner wohl das Kalkstein-
lager von Kamesnica, siidwestlich von Seypusch. 

Diese kleinen und zerstreuten Lager abgerechnet, bildet 
PvscH, gsognest. EiSchreib. TOU Polon, II , g 
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der karpathische Klippenkalk zwei grofse und zusammenhan-
gende Ziige (machtige Lager) im Karpathensandstein, fast 
durch die ganze bekannte Erstreckung desselben. Sie ge-
wahren ein besonderes Interesse, und wir miisscn sie daher 
speciell betrachten. 

A. D e r s i i d l i c h e u n d H a u p t z u g . 

Er fangt in Westen auf der Granze zwischen dem Tren-
tschiner Comitat und Mahren, nicht weit vom Pafs Hrosinkow 
bei Tritona und Drietoma westlich von Trentscliin an, und 
hat, wie das ganze Gebirge, hier sein Streichen nach Nordost. 
Der Kalkstein ist grau und dicht, und tritt eben so bei der 
alten Benedictiner-Abtei Skałka, eine halbe Stunde hinter 
Trentscbin, auf, wo eine Hóhle darin bekannt ist. Sodann 
erscheint er unweit des Flarer Passes (Ylar) , der von Bru-
mow in Mahren nach Dubnicza an der Waag fuhrt, ungefahr 
eine Viertelstunde vom Flarer Wirthshause gegen Osten. Hier 
bildet der weifse und rothe Kalkstein ein steiles Felsenriff, und 
enthalt Versteinerungen. Seine Machtigkeit ist hier grofs, 
denn auf der angegebenen Strafse halt er an bis Srznye, wo 
er meist roth ist, schone Ammoniten enthalt, und mit rothem 
Mergel, Jaspis- und Hornsteinlagen wechselt. Der Kalkstein-
zug bleibt weiter gegen Nordost immer an der Westseite des 
Waagthals, und der Kalkstein ist bei Bohunitz und Pruszka 
meist weifs. In grofser Machtigkeit zeigt er sich weiter zwi-
schen Lednitz und Rownye bei Belusz. Hier liegt der róth-
liche Kalkstein deutlich im Karpathensandstein, enthalt Nester 
von rothem und blaulichem Hornstein, und bei Rownye wieder 
Ammoniten. Ihn weiter verfolgend treffen wir ihn bei Mias-
teczko rothmit vielenMuschelversteinerungen, mancheSchich-
ten breccienartig und mit Sandstein wechselnd, noch weiter 
sehr machtig zwischen dem Passe Liszo und Puchów an der 
W a a g , dereń Lauf er weiter folgt. Bei Waag , Besztercze 
und weiter gegen Podhradie hin ist der Kalkstein sehr machtig, 
grau, und so wie der in seinem Hangenden liegende kalkige Sand-
stein, der zwischen Orłowa und Podhradie entblofst ist, ganz 
erfullt mit einer Gryphitenart. D e r Kalksteinzug folgt von 
Podhradie noch eine Strecke dem Waagthal, dann setzt er 



der einzelnen Gebirgs-Formationen. 8 3 

auf die ostliche Seite hiniiber *) und tritt nun mit grofser 
Machtigkeit bei Szulyo oder Szulow, óstlich von Predmis, 
auf. Diefs ist die beriihmte Gegend, w o dieser meist falsch-
lich fur Uebergangskalk angesprochene Kalkstein die schon-
sten pittoresken Felsenpartien bildet, welche sich in Gestalt 
von Mauern, Saulen, Thiirmen, Obelisken darstellen, und et-
was weiter gegen Norden bei Hriczow ani hóchsten und vol-
lig unersteiglich sind, und meist aus weifsem, dolomitischem 
Kalkstein bestehen. Zum Theil ist der Kalkstein mit thonig 
glimmrigem conglomeratartigem Sandstein bedeckt, Von hier 
weiter gegen Nordost iibersetzt der Kalksteinzug die Waag 
abermals zwischen Felso Hriczow und Sillein, ungefahr bei 
Lehota, und erscheint auf dereń Nordseite wieder sehr ausge-
zeichnet bei Rudina, nordlicli von Sillein (Zsolna). Hier 
neigt sich das Kalksteinlager bestimmt gegen Nordost , wech-
selt mit rothen Mergeln, enthalt Belemniten und Terebrateln, 
und wendet sich von hier an analog der ganzen Gebirgsrich-
tung ganz nach Osten. Mit mehr und weniger Unterbrechung 
findet sich die Fortsetzung iiber Łopuszna, Vadicso nach der 
Alpe Roszudecz hin, welche das Trentschiner vom Arvaer 
Comitat trennt. Am Pafs von Roszudecz wird der Kalkstein-
zug wieder machtig, und zwar von dort im Thal herab bis 
Parnicza an der untern Arva. Der Charakter des Kalksteins 
ist hier schwankend, theils ist er dunkelgrau, thonig und 
mergelig, theils, wie gewohnlieh, dicht und roth, und ent-
halt grofse Ammoniten, 8 " im Durchmesser. Von Parnicza 
beugt sich der Zug wieder mehr nach Nordost, und folgt dem 
Laufe des Arya-Flusses aufwarts. W i r kennen ihn hier bei 
Schlofs Arva roth und mit Ammoniten, bei Dluha weifs , bei 
Podbiela, unweit Twrdos in , theils roth und kórnig , theils 
lichtgrau, eben und hornsteinartig, theils bituminos mit un-
deutlichen Muscheln und yielen Schwefelkiesknollen, und im 

*) Bei Verzcielinung dieses Kalksteinzugs auf unserer General-
karte haben sich einige Fehler eingeschlichen, so z. B . , dafs 
der Gryphitenkalk von W a a g , Besztercze abgesondert ange-
deutet wurde, und in jener Gegend iiberhaupt zu weit west-
lich bezeichnet ist. Diese so wie einige ahnliche Zeichnungs-
fehler wird unsere jetzige Bcschreibung berichtigen. 

6 * 
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Wechsel rnit rothem Mergel und schiefrigem Kieselkalk mit 
yerkohlten Pflanzenrcsten. Yon Podbiela an iiber Twrdosin, 
Trztenna, Hlodowka nach dem schwarzen Dunajec hin ist der 
Zug yon geringer Machtigkeit und wenig entblófst. Er tritt 
erst deutlich wieder bei Rogoźnik, unweit Nowytarg, mit sclio-
nen Nautiliten und noch ausgczeichneter bei Szaflary am wei-
fsen Dunajec auf. Hier zeigt sich dieser Kalkstein hochst cha-
rakteristisch. Er ragt namlich nur in ganz senkrechten nie-
drigen Felsen, wie alte Mauerreste, in der Richtung yon W e -
sten nach Osten aus dem Sandstein heryor , ist róthlichweifs, 
kornig, wie mancher Urkalk, und eigentlich ein Gemengeyon 
Kalkspath mit Sandkórnern. Er setzt gegen Osten in zerris-
senen Felspartien fort iiber Cisawa, Kramnica, Oblazgowa, 
Zur, Biała nowa und Czerwona skala, bis er bei Czorstyn yom 
Dunajec durchschnitten wird. Hier erheben sich senkrechte 
Felsenklippen von Kalkstein, welcher theils ganz gleich dem 
yon Szaflary ist, theils rauchgrau, dicht mit Lagen yon 2 bis 
3 Zoll breitem Hornstein, der in Chalcedon und Feuerstein 
iibergeht. Die Schichten dieses Kalksteins sind wie die von 
Szaflary theils ganz senkrecht, theils neigen sie sich unter 60 
bis 80° abwechselnd nach Norden und Siiden. *) Yon hier 
wendet sich der zerrissene Kalksteinzug an der Nordseite des 
Dunajec iiber Haluszowa nach dem rothen Kloster (Czerwony 
Klostor). Hier erlangt er zwischen Krościenko und jenem 
Kloster eine grofse Machtigkeit, und setzt genau auf der unga-
risch-gallizischen Granze gegen Siidost zwischen dem Szczaw-
nicer und Folworker Thal den pittoresken Felsenzug zusam-

* ) Hr. B e u d a n t in se iner m i n . R e i s e durch Ungarn V o l . I I . 
S . 135 wo l l t e d i e sen KalŁstein zu Uebergangskalk m a c h e n , 
w e i l e r b e h a u p t e t e , sein Kohlensandstein d e r Karpathen r u h e 
d a r a u f ; allein d ie fs ist ganzl ich fa l sch , denn e inmal l iegt d i e . 
ser Kalkstein b e i m Schlo fs Czors tyn deut l i ch auf d e m s e l b e n 
Sandste in a u f , d e r ihn im Hangenden b e d e c k t , u n d ist ihm 
also e inge lagert , und f e r a e r g e h o r t d ieser Sandstein nicht m m 
Kohlensandste in . E b e n so falsch ist es, dafs Hr . Beudant allen 
Kalkstein im Trentsch iner und A r v a e r C o m i t a t , den ich je tz t 
zum karpathischen Kl ippenka lk gehor ig nachgewies cn h a b c , 
a u f se iner Kartę ais Uebergangskalk u n d das ihn u m g e b e n d e 
S a n d s t e i n g e b i r g e ais Grauwacke a n g e g e b e n hat. 
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men, welcher den Namen Pieniny fiihrt. So steil und tief 
zerspaltene Felsengruppen sind nicht iiberall zu sehen, und 
in ihnen ist die grofse Hóhle bei Haligocz mit grofsen Kno-
chenresten bekannt. Der Kalkstein ist in machtige Bankę zer-
spalten, theils blaulich, schwarzlich, theils roth, sehr spróde, 
wechselt mit diinnen Schieferschichten, und enthalt wenig 
Yersteinerungen (Ammoniten und Belemniten). Der Zug setzt 
iiber Laczkawa und Kamionka fort gegen Lublau, wo der dichte 
Kalkstein mit Hornstein, dem von Czorstyn gleich, Hiigel 
formirt, und am Poprad hinab nach Palocsa fortsetzt. Von 
hier erhebt sich der Zug wieder mehr, und durchschneidet den 
hohen Bergriicken zwischen Palocsa und Het hars (Siebenlin-
den) in der Richtung gegen Eperies. Auf der grófsten Hóhe 
beim alten Schlofs Kamenica (Tarko) tritt er wieder sehr aus-
gezeiclinet auf, denn hier , wie bei Palocsa, formirt er erha-
bene , f re ie , mauer- und pyramidenfórmige Felsen, dereń 
Schichten gegen Nordwest unter 30° fallen. Der Kalkstein 
ist dicht, grau, griinlich, rothlich und roth, enlhiilt bei Pa-
locsa keine Versteinerungen, hingegen bei Kamenica viele 
Enkriniten. * ) Weiter gegen Osten treffen wir unsern Kalk-
stein wieder an nórdlich von Ternye, auf der Strafse vqn Epe-
ries nach Bartfeld, ungefahr eine Yiertelstunde machtig, wo 
die kleinen ausgezackten Felsen zwischen Sandsteiuschichten 
stehen, welche nach Siidwest fallen. 

Ein ahnlicher Kalkstein, der aber nicht zu unserm Zuge 
gehort, bildet die hohen Berge nordlich der Sauerquellen von 
Bartfeld, und ist auf unserer Kartę anzugeben vergessen wor-
den. Eben so gehóren auch die pittoresken Kalkfelsen beim 
Bad von Lipotz, westlich von Eperies am óstlichen Fufse des 

* ) Dieser Enkr in i ten w e g e n wo l l te H r . B e u d a n t I. c . V o l . II . 
S. 165 diesen Kalkstein f u r e ine j i i n g e r e auf d e n Karpathen-
sandstein au fge lager te F o r m a t i o n angesehen wissen , w e l c h e e r 
unter d e m Namen Enkr in i tenkalk z u r Juraka lk format ion zak-
l c n wol l te . Steht sie d i eser nun w o h l n a h e , so ist d o c k die 
T r e n n u n g dieses Enkrini ten f i i b r e n d e n Kalksteins v o n d e m 
i ibr igen karpathischen Kl ippenka lk ganz l i ch unzulass ig , we i l 
Hr . Beudant den Z u s a m m e n h a n g d ieses g r o f s e n Zuges nicht 
kannte. 
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Branisko-Gebirges, zu derselben Kalksteinbildung. Yon T e r -
nye gegen Siidost bis in die Gegend yon Ramona ist unser 
Kalksteinzug noch wenig bekannt, yielleicht sehr mit Gerolle 
bedeckt, und wird nur in den Gegenden von Hanusfalva und 
Yarańo bemerkt. Der Durchbruch des Trachits am Vihorlet-
Gebirge scheint auch den Kalkstein zerrissen zu haben, denn 
wir treffen ihn zwar wieder bei Stara an der Westseite der 
Yihorletberge, siidwarts von Hamona, machtig amBarko-Berge, 
wo er rothlich ist, und Nieren von Hornstein enthalt; aber 
diefs ist eine abgerissene Partie, und erst jenseits an der Ost-
seite der Yihorletberge legt sich unser Kalksteinzug wieder 
regelmafsig an, und lauft von Yarallya zwischen Nagy B e -
reszna und Unghwar iiber Uj-Kemencze und Berecseny nach 
Szolyma, von da mehr nach Siidost gerichtet iiber den Bor lo -
berg nach Dolha in der Marmarosch. *) In dieser noch zu _ 
wenig untersuchten Provinz ist die Fortsetzung dieses Kalk-
steinzuges nur in so weit ausgemittelt, dafs er von Dolha iiber 
Lipcze bis in die Gegend von Rhonaszek anhalt. Es scheint 
aber auch, dafs er noch weiter am Viso-Flufs aufwarts fortsetzt, 
und dafs die Kalksteinfelsgruppen Czigany-Sirlialma nahe bei 
Szurdok, ferner die siidlich vom Dor fe Moyszin, nordwest-
lich yon Borsa, und die bei Raszcsal und am Fufse der Alpe 
Petrosa zu demselben gehóren. Hochst wahrscheinlich ist 
aber auch hier sein wahres Ende noch nicht, sondern er mag 
von dort sich mit der Centralkette nach Siiden wenden und in 
Siebenbiirgen .fortsetzen, denn wenigstens erheben sich aus 
dem Karpathensandstein von Szasz-Regen an der Marosch ge -
gen Nordost nackte und steile Kalkfelsen, welche aus eben so 
lichtem und rothem Kalkstein bestehen, ais wir in unserm 
ganzen Zuge getroffen haben. 

Gewifs wird Niemand laugnen, dafs ein solcher Kalkstein-
z u g , der fast ohne Unterbrechung von Drietoma an der mah-
rischen Granze bis nach Rhonaszek in der Marmarosch auf 

* ) B E U D A N T 1. c. Vol. I I . S. 2 8 0 und 2 8 4 macht diese Kalksteine 
am Vihorlet-Gebirge und l i s nach Dolha zu jiingcrm Ueber-
gangskalkstein, allein dafiir ist auch nicht ein cinziger trifti-
ger Grund vorhanden, weil sie alle nur im Gebiete des Kar-
pathensandsteins licgen. 
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eine Lange von 75 Meilen nachgewiesen worden ist, ein wich-
tiges Glied der karpathischen Sandsteinformation seyn mufs, 
obgleich er bisher fast giinzlich iibersehen wurde. Aber ich 
glaube, dafs das namliche Kalksteingebilde eine noch viel gro-
fsere Rolle ander westlichen Seite von Siebenbiirgen, sowohl 
in Ungarn ais in Siebenbiirgen spielt, wo bisher sein Zusam-
raenhang mit der karpathischen Sandsteinformation noch nicht 
so genau nachgewiesen werden konnte. Es ist derselbe roth-
liche und rothgefleckte Kalkstein mit Enkriniten und Gryphi-
ten und andern Muscheln, welcher den beriihmten Marmor 
von Nagy Yarad ( G r o f s - W a r d e i n ) liefert, der bei Sibo, 
Tosnad, am Gebirge Meszes, bei Feketeto, Banfi Hunyad auf-
tritt, selbst mit den Gypsmassen des karpathischen Salzge-
birgs bei Sibo in Beriihrung kommt, und am westlichen Rande 
des siebenbiirgischen Karpathensandsteins bei Thorda Hasza-
dek in hohen Felsen auftritt, welche bis auf die darunter lic-
genden Mandelsteinporphyre zerspalten sind. Hr. v. Lill zahlt 
den letztern bestimmt zur Formation des Karpathensandsteins, 
und reiht ihn zunachst an die weifsen Kalksteine an, welche 
dio hohen Alpen am Torzburger Passe formiren. 

B. D e r n o r d l i c h e K a l k s t e i n z u g . 

Am nordlichen Abhange der Karpathen bildet derselbe 
Kalkstein einen zweiten Z u g , der aber bei weitem nicht die 
Ausdehnung ais der siidliche hat, denn von Wieliczka bis zum 
Sanflufs scheint dieser Kalkstein zu fehlen, oder bildet nur un. 
bedeutende Lager , die bisher noch nicht bemerkt wurden. 
Jenseits des San fangt er aber an, und setzt bis in die Buko-
wina fort. Seine Richtung ist genau die des ostgallizischen 
Salinenzugs, und seine Lagerung sehr scharf bestimmt, in-
dem er stets im Hangenden der Gebirgsglieder liegt, welche 
die Salzflótze zwischen sich einschliefsen. Mit geringer Mach-
tigkeit fangt der Zug zwischen Mrzyglód und Przemyśl an, und 
lauft liinter den Salinen von Kwaszenina und Starasol auf May-
dan, bei Skole am Stry vorbe i , hinter der Salinę Bolechow 
nach Dolina, von da auf Maniawa, Delatyn, Swirzka Bania, 
siidwarts von Uterop und Kuty iiber die Czeremośc und obere 
Suczawa nach Kloster Putna, von da nach Kloster Solka bei 
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Tkaczika, und endigt im Gebirge yon Gora Humora. Der 
Kalkstein ist zwar wohl ebenfalls etwas yeranderlich in sei-
nem Aeufsern, aber im Ganzen dem des siidlichen Zugs und 
dem von Stramberg in Mahren und von Sygneczow bei 
Wieliczka sehr gleich, und bildet eben so wie jener mei-
stens zerrissene Felsklippen. Bei Maniawa ist er blau und 
gelblich, und liegt mit siidwestlicher Schichtenneigung deut-
lich auf dem Sandstein, den das Maniawer Salzflótz be-
deckt. Yon Uterop etwa eine halbe Meile in Siiden, wo 
das Gebirge sich erhebt, sind bedeutende Steinbriiche in 
diesem Kalkstein; am Fufse der Berge ist er weifs, spróde, 
fiihrt viele Madreporen und Pectiniten, ist also dem von 
Sygneczow ganz gleich, und liegt mit 3iicłwestlicher Schich-
tenneigung auf den gyps- und salzfuhrenden Schichten. Am 
Gebirge etwas hóher herauf ist der Kalkstein mit Bruchstii-
cken eines chloritischen Schiefers gemengt, und bildet so ein 
schones Triimmergestein. Die noch hóhern Schichten sind 
eben, im Bruche lichtroth und fast liornsteinartig, sehr ahn-
lich dem Alpenkalk, der das Steinsalz von Hallstadt in Ober-
óstreich bedeckt. Bei Kloster Putna, in dem óden Gebirge 
der Bukowina, streicht der Kalkstein zwischen dem quarzi-
gen, quaderformig brechenden Karpathensandstein von W e -
sten nach Osten, die Schichten stehen senkrecht und ihre Fla-
chen sind glatt wie polirt. Der Kalkstein ist fest, bliiulich, 
grobkornig, von weifsen Kalkspathadern durchzogen, und gibt 
einen schlechten Kalk, weil er mit Sand gemengt ist. Eben 
so ist der Kalkstein bei Kloster Solka beschaffen, der an bei-
den Punkten ruinenfórmige Felsen bildet. Am Fufse des Sol-
kaer Kalksteinriickens liegt das Steinsalz von Tkaczika und der 
Hauptsalzbrunnen der Bukowina Slatina mara. Alle Schichten 
fallen nach Siidwest, mithin mufs auch hier der Kalkstein auf 
den nórdlicher liegenden salzfuhrenden Schichten aufliegen. 

5- 135, 
2 ) Die hohlensauren Eisensteine. 

Fast in jedem Querthal, welches die Schichten der Sand-
•teinformation durchschneidet, wird man schmale Lagen von 
Eisensteinen antreffen, welche mithin zu den gewóhnlichsten 
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untergeordneten Massen gehóren. Alle diese Eisensteine be-
stehen aus kohlensaurem Eisenoxydul mit kohlensaurem Kalk 
und andern Erden gemengt. Sie stellen sich theils aus spha-
roidischen Nieren von wahrem thonigem Spharosiderit dar, 
haufiger aber ais plattenformiger, sehr erdiger Mergeleisen-
stein. Dieser ist dicht und erdig, matt, oft mit etwas Glimmer 
gemengt, von gelblich, blaulich und griinlich grauen, licht und 
schmutzig griinen Farben, und beschlagt o f t , an der Luft lie-
gend, schwarz. Er ist nur durch grofsere Schwere von man-
chem Mergel und Kalkstein zu unterscheiden, und ist auch 
streng genommen nichts ais Mergel , in welchem anstatt koh-
lensauren Kalks eine ihm entsprechende Menge von kohlen-
saurem Eisenoxydul sich eingemischt hat. Durch Oxydirung 
ist derselbe hier und da gelb und braun geworden, und stellt 
dann einen ockrigen Thoneisenstein oder Eisenniere dar. Alle 
diese Eisensteine sind an Gehalt sehr arm , und defshalb so-
wohl, ais weil ihre Machtigkeit stets nur wenige Zoile be-
tragt, lafst sich darauf kein bedeutendes Eisenhiittenwesen 
griinden, und die vorhandenen Eisenwerke fangen allmahlich 
an wieder einzugehen. 

Hacquet*) hat einen solchen Mergeleisenstein analysirt. 
Nach dieser Analyse berechnet, war er zusammengesetzt aus: 

19,59 Eisenoxydul 
4,17 Manganoxydul 

21,24 Kieselerde 
32,70 Thon und Kalk 
22,30 Kohlensaure und Wasser. 

100,00 
Er mufs aber zufallig dazu ein sehr armes Exemplar gewalilt 
haben, denn die dokimastischen Proben , die er mit andern 
Arten anstellte, gaben 17 bis 19 Proc . Roheisen, und es wird 
auch wirklich im Grofsen 15 bis 20 Proc. Roheisen daraus aus-
gebracht. Die schwachen Flótze von 4 bis 8 Zoll Starkę wie-
derholen sich so wie in dem polnischen weifsen Sandsteinge-
birge in kurzeń Distanzen zahlreich, und sind in der Regel 
zwischen Schieferthonen und Sandstein eingelagert. Bei May-

*) IlAcęuiT, Reisen durch die nordlicken Karpathen III. S. 46. 
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dan z. B. liegen sie auf Schwarzem Schieferthon und sind im 
Hangenden von braunem, bituininósem Kalkmergel bedeckt, 
der mit quarzigem Sandstein und Hornstein wechselt. 

Hr. v. Schindler*) hat weitlaufig bewiesen, dafs diese 
Eisensteinflótze langs Ostgallizien fast ohne Unterbrechung 
in der Richtung von Siidost nach Nordwest aus der Buko-
wina bis zur Wisłoka fortsetzen, und die Punkte angege-
ben, wo sie sich finden, so dafs ich diefs nicht wiederhole. 
In den Gegenden von Smolna, Orow, Skole, Myzun, May-
dan, Weldz i cz , Rosniatow, Rostoki sind sie am haufigsten 
und am bekanntesten. Aber auch mehr gegen Westen bis zur 
mahrischen Granze, in den Westkarpathen zwischen Ungarn 
und Mahren und auf der ungarischen Seite sind sie in der 
Gegend von Iglo, Bartfeld, bei Yarańo, Kalno, Ostroszni-
cza, Ruszka, bei Munkacs und in der Marmarosch bekannt, 
und werden zum Theil bebaut. — Zuweilen enthalten diese 
Eisensteine wie die sie begleitenden Schieferthone Abdrucke 
yon Farrnkrautern und andern Pflanzen. 

$. 136. 
3) Steinhohlen. 

Es ist schon oben erwahnt worden, dafs kleine Kór-
ner und Brocken yon Anthrazit und Pechkohle sehr haufig 
im Karpathensandstein und seinen Conglomeraten eingemengt 
sind. Diese kohligen Substanzen sind hier und da auch in 
grófserer Masse zusammengedrangt, und bilden dann unter-
geordnete Flótze und Nester von Steinkohle in der Forma-
tion, welche niemals bedeutende Machtigkeit erlangen, auch 
nicht weit fortzusetzen scheinen, und daher nur sehr wenig 
technischen Gebrauch gestatten. Eine leicht zerbrechliche 
Peehkohle von guter Qualitat scheint am haufigsten zu seyn, 
doch geht sie auch in eine Art von Moorkohle iiber, die 
zuweilen noch Holztextur zu verrathen scheint. Andere 
Flótze fiihren eine schlechte alaunhaltige Schieferkohle. Alle 
diese schwachen Kohlenflótze sind von Schieferthon und 

* ) v . SCHINDLER g e o g n . Bei j ierl iungen i iber d ic karpath. G e b i r g e 
in Gal l iz ien , 
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Brandschiefer begleitet, und immer dem Sandstein unter-
geordnet. Man kennt dergleichen in der Zips zwischen 
Igło und Poratsch, in den Igloer Sandsteinbriichen gegen 
Palmsdorf und bei Markersdorf, wo ein solches Flotz yon 
Schieferkohle einst eine kurze Zeit lang bebaut wurde. 
Aehnliche Spuren von Steinkohlen fanden sich weiter an 
der Zipser Magóra. In der Nahe von Wieliczka fanden 
sich dergleichen bei Gay, Krzykowica und Sierza, ferner 
iu Ostgallizien zu Zalokiec, am Bache Bystrzyca im Sambo-
rer Kreise, bei Oportno, Rosochy und zwischen Łerina und 
Spafs, siidwestlich von Sambor, bei Mizun und wahrschein-
lich noch an mehr Punkten. Auch in dem mahrischen Kar-
pathensandstein haben sich schwache Kohlenspuren gezeigt. 

§. 137. 
4) Mandelstein, Porphyr und Trachit. 

Mandelstein mit einer Grundmasse von rothem Eisen-
thon fand ich zwischen dem Karpathensandstein nur in der 
Zips. Er findet sich daselbst bei Deutschendorf, bei Csó-
tór Fokhely und siidlich von Menyhard. Er scheint da-
selbst wirklich Schichten zwischen dem Sandstein zu bilden 
und diirfte insofern nicht ais ein spater eingeschobener 
Fremdling anzusehen seyn. Die Mandelsteine, welche Hacquet 
ferner im Karpathensandstein in Pokutien gefunden haben 
wollte, haben sich bei genauerer Priifung ais bunte Conglo-
merate erwiesen, die in einer róthlichen und grunlichen 
Hauptmasse weifse und anders gefarbte Rollkiesel einschlie-
fsen, welche die Tauschung yeranlafsten. 

Merkwiirdiger hingegen sind offenbar die dem Sand-
stein ganz fremdartigen Massen yon Porphyr und Trachit, 
welche eben so wie die ahnlichen Gesteine bei Pojana 
Stampi und bei Poszorita in dem Nummulitenkalk auch in 
der Gruppe des Sandsteins hier und da ganz abgerissen er-
scheinen, und ganz gewifs nicht ais gleichzeitig mit dem 
Sandstein betrachtet werden kónnen. Wenn man von Un-
garisch-Brod in Mahren gegen Banów den Riicken der west-
lichen Karpathen erreicht, stofsen aus dem Gebirge, wel-
ches aus abwechselndem Sandstein und Mergelschiefer be-
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steht, bei Banów rothe, porphyrartige Gesteine hervor, 
welche wie gebrannt aussehen, zuweilen poroś sind, zuweilen 
dicht schwarzlich, von kieselig kalkigem Te ig , in welchem 
glasige Feldspathpunkte undlange diinne Hornblendnadeln inne-
liegen. Aehnliche Gesteine finden sich auch auf dem Gebirgs-
kamme vor Bistrziczka und am Passe von Hrosinkow, óstlich 
von Banów. Diese Gesteine erinnern einerseits an die eben-
falls etwas kalkigen Diorite im Teschner Kalkstein, anderer-
seits nehmen sie wirklich ein ganz trachitisches Ansehen an. 
— Wirklichen Trachit, theils granitartiger, theils erdiger 
weifser (Domit) mit viel glasigem Feldspath, ragt bei Kro-
ścienko an der ungarisch-gallizischen Granze zwischen dem 
Dunajec- und Poprad-Thal aus dem Sandstein hervor. Damit 
sind Gesteine verbunden, die eine kalkig kieselige Haupt-
masse haben, im frischen Bruche blaulich aussehen , sehr viel 
Hornblende und bei Szlachtowa grofse Feldspathkrystalle ent-
halten. Diese ahneln wieder manchemDiorit bei Teschen und 
den Gesteinen bei Banów. 

g. 13 S. 
Die Steinsalzmassen mit dem damit verbundenen 

Salzthon, Gyps und Mergel. 

Das technisch wichtigsteGestein, welches dem Karpathen-
sandstein untergeordnet ist, ist das S t e i n s a l z , das nirgends 
in Europa so machtig und ausdauernd abgelagert ist, ais an 
beiden Seiten der grofsen Karpathenkette. So wie iiberall ist 
dasselbe auch hier fast stets von Gyps, Anhydrit und Salz-
thon begleitet, welche einander wechselsweise vertreten. 
Gyps und Salzthon fehlen in den Gebirgsstrichen, welche das 
Steinsalz einschliefsen, fast nirgends, dahingegen ist das letz-
tere nur ungleichfórmig vertheilt. Es ist entweder nur in un-
sichtbaren Theilen und kleinen Kornern im Salzthon zerstreut 
und gibt der zahllosen Menge von Salzquellen ihr Daseyn, wo 
nur siifse Wasser in die Thonschićhten eindringen, und auf 
andern Punkten nach hydrostatischem Gesetze wieder die 
Oberllache des Gebirgs erreiclien kónnen; oder das Steinsalz 
bildet grofse unregelmiifsige, von Salzthon umschlossene Buz-
zen und Stockwerke, wie im obern Theile des Wieliczker Ge-
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birgs und ehemals zu Sooyar; oder es ist in regelmafsigen, 
wellen- und gekrosformig gewundenen Sehichten zwischen 
Salzthon, Gyps, Anliydrit, Sandstein und sandigen Mergel ein-
geschielitet, w iez .B . im unternTheile des Wieliezker Gebirges, 
oder zu Bochnia, oder langs des ganzen Salinenzugs in Ostgal-
lizien und der Bukowina, und zum Theil in der Marmarosch; 
oder endlich bildet es aufserordentlich grofse Massen, ganze 
Steilgebirge, welche mitunter ais Felsen frei zu Tage gehen, 
oder nur mit wenig Schutt, Mergel und Salzthon bedeckt, 
wenige Fufs und Lachter unter Tage l iegen, und noch nicht 
durchsunken wurden, wie in der Wallachei, zu Okno und 
Grozest in der Moldau, im ganzen Kessel von Siebenbiirgen, 
und auf mehrern Punkten in der Marmarosch. Alles dieses 
Steinsalz ist e i n e Formation. Die grofsen Salzmassen yom 
Okno, Porayd, Sugatagh sind nicht alter und nicht jiinger, ais 
die schmalen Salzflótze, welche z. B. bei Maniawa und Kos-
sow, deutlich mit Sandstein, Salzthon, Gyps und andern Lagen 
wechsellagern. Die Erscheinung, dafs jene grofsen Salzmas-
sen meistentheils nahe unter Tage liegen, oder wie in W i e -
liczka beim ersten Anblick nur mit Salzthon bedeckt sind, ha-
ben zu dem falschen Glauben gefiihrt, dafs diese Salzmassen 
ein auf dem Sandstein der Karpathen aufgelagertes selbststan-
diges Gebilde seyen, welches man ehemals wegen des damit 
verbundenen Gypses der sogenannten alteren Gypsformation 
im Zechstein verglich, oder umgekehrt heutzutage gar fur 
tertiar ausgibt, und wohl mit dem Gyps von Paris yerglichen 
hat. Die deutlichen Yerhaltnisse, welche schon bei aufmerk. 
samer und markscheiderischer Beobachtung Wieliczka, noch 
viel mehr aber die schmalen Salzflofse von Ostgallizien dar-
bieten, sind iibersehen worden, also auch verkannt, dafs alles 
karpathische Steinsalz nur ein untergeordnetes Glied des Kar-
pathensandsteins ist. 

Alles karpathische Steinsalz ist meist von grauer und wei-
fser Farbę, nur selten ist rothe, noch viel seltener blaue Far-
bung. Es wechselt vom feinkórnigsten bis zum grobkórnig-
sten Gefiige, ist selten ganz rein, sondern sehr oft mit Thon-
theilen, welche ihm eine sclimutzige Farbę geben, mit Sand 
und kleinen mykroskopischen Conchylien, mit kleinen Gyps-
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und Anhydritkórnern gemengt. Schon in Wieliczka i»t vieles 
Salz von den sogenanntcn Spiza-Flótzen, noch mehr aber 
manche Salzflótze in Ostgallizicn und in der Marmarosch, so 
mit jenen fremden Korpern gemengt, dafs das Salz davon 
nicht in den Handel gebracht werden kann. Mehrt sich der 
Thongehalt noch mehr und wird iiberwiegend, so entsteht ein 
H a s e l g e b i r g e , d. h. ein mit Salzkórnern gemengter Salz-
thon, der nur durch Bewasserung oder Sinkwerke gesattigte 
Soolen liefert, aus denen die Sudsalinen von Ostgallizien und 
heutzutage auch Soovar bei Eperies eine ungeheure Menge 
Ton Kochsalz liefern und liefern kónnten. Faseriges Steinsalz 
(in Wieliczka Spak genannt) fullt nur •gangartige Kliifte im 
Salzthon und dem iibrigen Steinsalz aus. Die sogenannte 
S a l z b l i i t h e , ein hóchst interessantes jiingeres Erzeugnifs, 
d.h. ein faseriges oder eigentlich diinnstangelig abgesondertes 
Salz, welches in mehrere Fufs langen drath-, haar- und 
zahnfórmigen Gestalten in Drusenraumen aus dem iibrigen 
Steinsalz aufbliiht, aber nie tropfsteinartig entsteht, sondern 
wirklich von unten nach oben aus der Masse herauswiichst 
(ich weifs keinen bessern Ausdruck zu gebrauchen), ist sehr 
selten; in Wieliczka findet es sich von grofser Schonheit zu-
weilen, und durfte noch gar sehr eine genauere Untersuchung 
yerdienen. 

Der S a l z t h o n der Karpathen ist von zweifacher Art: 
gemeiner und 
bunter Salzthon. 

Der gemeine Salzthon, in Wieliczka auch Hałda genannt, 
ist immer von grauen und schmutzig braunen Farben. Die 
reineren Abanderungen sind fettig, grob und undeutlich, et-
was gewunden schiefrig, meist sehr bituminós, und zeigen fet-
tig starkglanzende Ablósungen. Sein Bitumengeruch, wenn 
er frisch aus der Grube kommt, sein Salzgeschmack, das Aus. 
bliihen des Salzes an der Luft beim Austrocknen zeichnen ihn 
sehr von andern ahnlichen Thonen aus. Er ist nie plastiscli, 
weil er immer etwas kohlensauern Kalk enthalt. Sehr oft ist 
er mil Sand-, Gyps- und Anhydritkórnern gemengt, enthalt 
kleine Muscheln und verkohlte Blatler. Dann mengt sich auch 
Glimmer bei, er wird diiunschiefriger, oder nahert sich dem 
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Sandstein sehr. Diese unreinen Arten des Salzthons verdie-
nen grofse Aufmerksamkeit, besonders in Wieliczka, denn in 
den tieferen Gebirgsschichten zwischen den obern und un-
regelmafsigen Salzstócken (Griinsalzkorper) und den linsen-
formigen Spiza-Flótzen, oder noch tiefer zwischen den Spiza-
flótzen und den tiefsten wellenfórmigen Szybiker Salzflofsen 
zu Wiel iczka, wo er den Namen Spiza-Gebirge und Szybiker 
Stein bekommt, wird er theils so sandig und mergelig, dafs 
er ron manchen Mergelsandsteinen und gemeinem schiefrigem 
Karpathensandstein schwer zu unterscheiden ist; theils bildet 
er eine Gesteinsmasse, welche aus diinnen, abwecliselnden 
Blattern von Gyps, Anhydrit, sandigem Mergel und Thon zu-
sammengesetzt ist, die vom reinen Salzthon wesentlich ab-
weicht. 

Die b u n t e n S a l z t h o n e , theils von rother, theils von 
blaulicher Farbę, ohne Bitumengelialt, theils sehr fett, fast 
plastisch, theils mehr mergelig, erinnern lebhaft an die ahn-
lichen bunten Mergelthone, welche mit dem Karpathensand-
stein auch aufserhalb der Salzziige abwechseln. In Wieliczka 
sind solche bunte ebenfalls salzig schmeckende Salzthone nur 
selten, und kommen nur in Nestern zwischen dem gemeinen 
vor. Dahingegen spielen sie, wie im Haselgebirge, eine sehr 
grofseRolle bei denSalz-Cocturen vonOstgallizien, wo sie be-
sonders von den machtigen Gypsflotzen begleitet werden, und 
dann den Salzgehalt zuweilen ganz verlieren, dagegen mehr 
Kalkmergel und erdigen Gyps in sich aufnehmen. Diese ro-
then und blauen Thone gelten allgemein ais ein Zeichen vom 
Daseyn des Steinsalzes in jencn Gegenden. Der Coctur-
Bergbau yon Lacko, Kossow und vielen andern Punkten zeigt 
sie sehr haufig. In der Aachen Gegend siidwestlich von 
Kniazdwor innerbalb der Coctur von Molodiatyn gehen sie 
mit grofser Machtigkeit zu Tage. Dort sind die rothen Salz-
thone sandig, werden von rothem Fasergyps durchzogen, und 
wechsellagern mit Sandstein von mittlerem Korn; die blauen 
Thone sind fettiger, und fuhren weifsen Fasergyps. 

Der G y p s , der mit Salz und ohne Salz auftritt, meist 
von jenen bunten Thonen, eben so oft auch von Schwarzem 
bituminosem Thon und gemeinem Salzthon begleitet ist, 
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gehort zu den haufigsten und wichtigsten untergeordneten 
Gliedern der Formation, und zeigt sich unter verschiedener 
Gestalt. Wei fser und rother Fasergyps ist wohl offenbar 
am haufigsten, und zeigt sich in sehr schónen, starken, seiden-
glanzenden Lagen, z. B. bei Swoczowice, Bochnia, oder zwi-
schen Jablonow und Kossow. Dichter und feinkórniger Gyps 
von weifsen, grauen, seltener róthlichen Farben ist eben-
falls haufig genug, z. B. bei Wieliczka, Lacko, Uterop, und 
von yorziiglicher Schónheit, zu architektonisclien Arbeiten 
brauchbar, auf mehreren Orten in Siebenburgen. Am sel-
tensten ist blatteriger Gyps (Fraueneis), gewohnlich nur in 
einzelnen Partien mit den andern Gypsarten verwachsen, 
oder schone Krystalle bildend in den Drusenraumen unter 
den tiefsten Salzlagern von Wieliczka. Zu diesen miissen 
wir auch den schonen rauchgrauen, sternformig auseinander 
laufend strahlig blattrigen Stinkgyps zahlen, der beim Y o r -
werk Nowepole unweit Schlofs Bobrek, 1 Meile nordost-
lich vom Einflusse der Przemsa in die Weichsel yorkommt, 
in 3 Zol l starken Lagen mit Fasergyps' abwechselt, von 
schwarzem, fettigem Thon umlagert ist, der dem Salzthon 
der Karpathen zugehorte, wenn er gleich hier am Tage sei-
nen Salzgehalt yerloren hat, und auf dem erzfuhrenden Mu-
schelkalk aufgelagert seyn mufs, der gleich hinter ilirn am 
Berge Grodisko sich erhebt. Der A n h y d r i t , welcher das 
Steinsalz begleitet, ist immer nur dichter Anhydrit, meist yon 
licht himmelblauer Farbę, wenn er nicht verwittert und ge-
bleicht ist. Er ist theils in kugeligen Kornern und diin-
nen Lagen mit nierenfórmiger und traubiger Oberflache im 
Steinsalz und dem begleitenden Salzthon eingewachsen, 
theils bildet er eigene mehr und minder machtige, ge-
krosartig gewundene Lagen im Salzthon und an den Sool -
bandern der Steinsalzflótze, und hat von dieser hochst 
merkwiirdigen Gestalt den Namen G e k r o s e s t e i n er-
halten. Es ist unyerkennbar, dafs die Bildung des Stein-
salzes mit der desAnhydrits im genauesten Zusammenhange 
steht; denn wo kein Steinsalz ist, und wenn es noch so fein 
cingesprengt ware , da gibt es auch keinen Anhydrit, und 
defshalb finden wir auch entfernt yon den Salzflótzen den 
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gewohnlichen wasserhaltenden Gyps nicht mit Anhydrit ah-
wechseln. Die durch und durch salzhaltigen Anhydritlager 
von Besc sprechen eben so deutlich dafiir, ais die Erschei-
nungen zu Bochnia und Wieliczka. Unerklarlich bleibt es 
fur jetzt, warum nur dieser wasserlose Gyps die sonderbare 
gekrósartige Gestalt angenommen hat. Die schonen Beobach-
tungen des Hrn. v. Charpentier in den Gruben zu Besc, 
dafs aller Anhydrit, wenn er abwechselnd der Feuchtigkeit 
und Trockenheit in freier Luft ausgesetzt ist, sich allmahlich 
in gemeinen wasserhaltigen Gyps umwandelt, und zulctzt zu 
einem erdigen Pulver zerfallt, bestatigen sich auch in Bochnia 
und Wiel iczka, denn aller himmelblaue feste dichte Anhy-
drit bleicht allmahlich, wenn man ihn an den Tag bringt, wird 
ganz weifs, yerliert seinen festen Zusainmenlialt, quillt auf, 
wodurch die Stiicke schon im Mineraliencabinet zerspalten, 
und wandelt sich in gemeinen Gyps um, indem er Wasser aus 
der Atmospliare aufnimmt, wahrend derjenige, welcher im 
Krystallsalz eingeschlossen oder davon bedeckt ist, eine der 
schonsten Abanderungen, welche Wieliczka liefert, ganzlich 
unyerandert bleibt. Der Gyps der Karpathen bildet iibrigens, 
wie der Gyps anderer Formationen, selten regelmafsige, weit 
fortsetzende Lager , sondern er erscheint ebenfalls am hau-
figsten in unregelmafsigen Stiicken und in knolligen Nestex-n 
in den andern Felsschichten eingeschlossen, so dafs seine La-
gerung immer etwas Eigenthumliches hat, und auf eine abwei-
chende Bildungsart in Yergleich gegen die iibrigen Flótz. 
schichten hindeutet. 

Endlich yerdient der K a l k m e r g e l noch aufgefiihrt zu 
werden, welcher sich mit der salzfuhrenden Abtheilung unse-
rer Formation verbindet. Schon in den Wieliczkaer Gruben 
finden sich Gesteinslagen, sowohl oberhalb des eigentlichen 
Salzthons, ais auch tiefer, die einem sandigen Kalkmergel sehr 
gleichen , und in ihnen hat man mehrmals gediegenen Schwe-
fel angetroffen. Eine Meile westlich von Wieliczka, nahe bei 
Krakau, treten aber diese grauen, oft sehr thonigen Kalkmer-
gel miichtiger auf, wcchseln mit demselben Gyps, der dem 
Salzgebirge angehórt, und enthalten in einzelnen Flótzen so 
yiel schwefelgelben, leberbraunen und olgriinen natiirlichen 

Pvi i « , geognoit, BMfhMib. Ton P«l«o, II, 7 
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Scliwefel in kleinen Kugeln, Nieren, Tropfen und schmalen 
Lagen eingewachsen, dafs sie einen eintraglichen Bergbau und 
ansehnliche Schwefelgewinnung gestatten. Grauer Mergel, mit 
schiefrigen Thonen, Fasergyps und Stinkstein wechselnd, liegt 
unter dem Schwefelflótz. Dafs diese schwefelfiihrenden Mer-
gel dem karpathischen Salzgebirge angehoren, beweist nicht 
allein ihre Lage im Streichen derselben, sondern auch das 
Ausgehen von gemeinem Salzthon in der Nahe von Swoszo-
wice. Es sind diese Mergellager eben so gut ais die Salz-
lager dem Sandstein untergeordnet zu betrachten, denn von 
Swoszowice gegen Siiden legt sich auf jene Mergel ein mer-
geliger Sandstein, und auf diesen bei Zelona wiederum ein 
schwefelfiihrendes Mergelflotz, das gegen Siiden fallt, und in 
dessenHangendem treten sodann nicht weit davon siidlich fal-
lende Schichten von den gewohnlichen Sandsteinen und Schie-
ferthonen auf. — Noch merkwiirdiger sind die jenen sehr 
ahnlichen Mergellager, welche bei Truskowice, drei Meilen 
westlich von Stry, mitten im Salinenzug entdeckt wurden. 
Die Profilzeichnung Taf. VII. Fig. 8 stellt die merkwiirdige 
Abwechslung der dortigen Gebirgsschichten dar, welche alle 
gegen Siidwest ins Gebirge fallen, und daher zu den altesten 
oder tiefsten Schichten der salzfuhrenden Abtheilung der For-
mation gehoren. Hier wechseln diese Mergelschichten deut-
lich und mehrmals mit gemeinem Karpathensandstein, Gyps 
und Schieferthon. Sie fiihren eben so wie die zu Swoszo-
wice gediegenen Schwefel eingesprengt, dabei aber zu glei-
cher Zeit eben so viel eingesprengten Bleiglanz und eine 
theils dichte, theils schalige holzbraune Zinkblende, welche 
falschlich mit Gallmey verwechselt wurde. Alle drei Minera-
lien sind so unter einander gemengt, dafs keines von ihnen 
eine separate Gewinnung gestattet, und der darauf begriindete 
Bergbau ist wieder zum Erliegen gekommen. So viel dilrfte 
zur petrographischen Schilderung der salzfuhrenden Forma-
tionsabtheilung jetzt hinlanglich seyn; wir kommen aber dar-
auf spater zuriick, um die Lagerung derselben zu schildern, 
welche viel Interesse darbietet, und iiber die man so viel ge-
stritten hat. 
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139. 
Fremdartige Mineralien. 

Zum Beschlusse der petrographischen Charakteristik der 
Gruppe des Karpathensandsteins miissen -wir noch kiirzlich 
diejenigen Mineralien anfiihreń, welche ais fremdartig in der-
selben betrachtet werden, und zum Theil fur diese Gesteine 
sehr bezeichnend sind. Ich zahle dazu: 

1) Die klejnen (sogenannten Marmaroscher) B e r g k r y -
s t a l l e , iiber dereń Yorkommen schon oben 133 dąs Nó-
thige bemerkt wurde. 

2) F l u f s s p a t h . Ein einziges Mai hat man unweit Mo-
gilani, zwei Meilen sudlich von Krakau, sehr schónen griinen 
Flufsspath (Chlorophan) im Gebiete des Karpathensandsteins 
angetroffen. Die unwissenden Strafsenarbeiter brachen den-
selben wie andere Steine zum Behufe der Chaussee-Reparatu-
ren, und seine Quantitat mufs defshalb ansehnlich gewesen 
seyn. Leider ist ganzlich unbekannt geblieben, wie er im Ge-
birge yorkam, ob auf einem Gang oder ais eine unregelma-
fsige Einlagerung. Ich fand davon noch schóne Exemplare 
in der Sammlung des Hrn. Gubernialraths v. Lill zu W i e -
liczka und des Hrn. Bergraths Hanstadt zu Schemnitz. Sein 
Yorkommen yerdient aber gewifs Beachtung, da Flufsspath in 
den jungern Flótzgebirgen sehr selten ist; es erinnert das-
selbe an ein ahnliches Yorkommen von Flufsspathadern im 
Gryphitenkalkstein (Lias) unweit Gallway in Irland, welches 
Gieseke beobachtete. *) 

3) F a s e r i g e r S c h w e r s p a t h ist vor einigen Jahren 
ais grofse Seltenheit ais Kluftausfullung in den schwefelfiih-
renden Mergelflótzen bei Swoszowice gefunden worden. 

4) B e r n s t e i n . Zu den interessantesten Erscheinungen 
gehort das Yorkommen des Bernsteins im Karpathensandstein, 
das schon scit fast einem Jahi'hundert bekannt ist. Jacob 
Buchholz, ein Nadlermeister aus der Zips, der den Bernstein 
an der preufsischen Kuste auf seinen Wanderungen kennen 
gelernt hatte, fand eben dergleichen im Jahre 1751 auf dem 

*) Annals of Philos. new series XI, S. 37f. 
7* 
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Spadi-Berge an der Zipser Magóra. Lange gab man diefs fiir 
eine Fabel aus, bis heutzutage uns wohl bekannt ist, dafs 
auch auf andern Punkten dieses Minerał im Karpathensand-
stein Yorkommt. Mehr davon fand sich auf den Sandsteinber-
gen beim Dorfe Lechnitz im Folworker Thal, ebenfalls in der 
Zips. Spater in den achtziger Jahren des Torigen Jahrhun-
derts kam Hacquet *) und bewies, dafs Bernstein wirklich im 
miirben Sandstein und Mergel und bei den Mergeleisensteinen 
bei Mizun eingewaehsen yorkommt. Seine Kórner sind mit 
einer eisenschiissigen Mergelrinde umgeben, und Hacąuet be-
hauptete, dafs er hier zugleicli in vierseitigen Pyramiden und 
in yerschobenen Wiirfeln krystallisirt yorkomme. Ich glaube 
wohl, dafs diefs Letztere ein Irrthum war, denn yielleicht hatte 
der in den Kliiften des Gesteins eingewachsene Bernstein da-
durch eine Art von regelmafsiger Gestalt angenommen; den-
noch bewies Hacąuet durch die mit dem Minerał angestellten 
chemischen Yersuche seine Natur ais Bernstein, und gewann 
durch Destillation daraus wirkliche Bernsteinsaure (Acidum 
succinicum). Der Bernstein ist langs den Eisensteinilótzen 
im Mergelsandstein jener Gegend keine Seltenheit, und findet 
sich ebenfalls wieder bei Solotwina im Stanislawower Kreise. 
Eben so entdeckte Hr. v. Lill im Jahre 1825 im Walde von 
Kłobuk, unweit Brumów in Mahren, mitten im eisenschiissi-
gen Karpathensandstein, nufsgrofse Stiicke von Bernstein ein. 
gewachsen. Diese sowohl ais einige Kórner von Mizun, die 
ich gesehen habe, sind meist von hyacinthrother Farbę, oder 
sehr sclimutzig dunkelhonig- und griinlichgelb, doch soli er 
auch weifs, undurchsichtig und schwarzlich yorkommen. Es 
ist ausgezeichneter Bernstein, der schon durch den Geruch 
beim Anbrennen sich vom Retinasphalt unterscheidet. Yon 
der Idee ausgeliend, dafs der Bernstein bisher nur in der 
Braunkohlenformation iiber der Kreide gefunden worden sey, 
haben manche Geognosten durch jenes Vorkommen sich yer-
anlafst gefunden, auch dem Karpathensandstein ein eben so 
jugendliches tertiiires Ałter beizumessen. Dieser Schlufs ist 
aber offenbar etwas gewagt und unsicher. Hr. v. Lill meldete 

* ) HACQPST, Reisen durch die n o r d l . Karpathen III, S . 73 SQ. 
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mir Tor kurzem (Jan. 1828), dafs unliingst auch in der Go-
sau im Salzburgischen, wo der dem Karpathensandstein iden-
tische Alpensandstein yorkommt, ebenfalls schoner Bernstein 
gefunden worden sey. 

5) S c h w e f e l k i e s findet sich in manchen Schiefertho-
nen, Mergelschiefer, Alaunschiefer, die mit Karpathensand-
stein wechseln, haufig und auf yielen Punkten. Sie haben in 
Ostgallizien zu manchen betriigerischen Schiirfungen auf edle 
Metalle und zur Begriindung einiger lileinen Yitriolwerke Yer-
anlassung gegeben. 

6) Ueber das Yorkommen des g e d i e g e n e n S c h w c -
f e l s und die seltneren des B l e i g l a n z e s , der Z i n k . 
b l e n d e und des g e d i e g e n e n Q u e c k s i l b e r s ist in den 
beiden yorhergehenden §§. die Bede gcwesen. 

7) G e d i e g e n e s K u p f e r findet sich in unregelmafsi-
gen kleinen und haselnufsgrofsen Hornem in einem Lager 
yon rothlichem, griinem und blaulichem, sehr zerbrechlichem 
Mergelthon bei Monasterzec, unweit Sanok am San-Flufs. 
Etwas weniges M a l a c h i t und K u p f e r g r i i n hat sich da-
mit gefunden. Die bergmannischen Versuche haben erwie-
sen , dafs das Ganze nicht bauwurdig ist. ' 

8) K u p f e r k i e s kommt, wiewohl selten, zumVorschein. 
Im Sandstein oberhalb Ustrcn findet er sich mit Schwefelkies 
zugleich eingesprengt. In der Marmarosch scheint er in den 
festen Schiefern unserer Formation zugleich mit Schwefel-
kies, silberhaltigem Bleiglanz und gediegenem Gold haufiger 
vorzukommen. Es ist aber iiber diese Yorkommnissc noch 
zu wenig Licht yerbreitet. 

140. 
Fer stein erun gen. 

Der Karpathensandstein und seine untergeordneten Fels-
massen sind meist fiir sehr arm, ja wohl ganz leer an Ueber-
resten organischer Kórper ausgegeben worden. Die neuern 
Untersuchungen haben nun zwar das Gegentheil hinlanglich 
erwiesen, dennoch aber ist die grofse Kette der Nordkarpathen 
lange noch nicht genau genug durchforscht, um eine yollstan. 
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digc Uebersicht aller dieser Ueberreste aufstellen zukónnen, 
welche wir auch wohl noch lange entbehren werden, weil in 
den noch wenig bevolkcrten und wenig cultivirten Karpathen 
Geognosten und andere Naturforscher fast gar nicht wohnhaft 
sind, und es wohl bekannt ist, dafs auf blofsen geognosti-
schen Durchschnittsreisen eine yollstandige Kenntnifs der dem 
Gebirge eigenen Petrefacten niemals crlangt werden kann, 
sondern dazu ein fleifsiges und lange Zeit fortgesetztes Sam-
meln an Ort und Stelle gehort. Dennoch hatte ich das Gliick, 
fast Alles, was bisher in dieser Formation von Petrefacten 
aufgefunden worden ist, selbst zu sehen, und die bisher noch 
so unyollstandig gekannten Versteinerungen in dem Wiel icz -
ker Salzgebirge in Wieliczka selbst einer genauen Priifung 
unterwerfen zu kónnen. Ich hoffe daher in dieser Hilisicht 
immer etwas Vollstandigeres leisten zu lionnen, ais bisher ge-
sebah. Um alle Irrungen zu vermeiden, und dic kiinftigen 
Yergleichungen und Vervollstandigungen zu erleichtern, ver-
zeichne ich die Petrefacten welche im eigentlichen Karpa-
thensandstein und seinen Schiefern, die welche im karpathi-
schen Klippenkalk, und die welche in der salzfuhrenden Ab-
theilung dieser Gebirgsgruppe yorkommen, separat. 

A. P e t r e f a c t e n im e i g e n t l i c h e n K a r p a t h e n s a n d -
s t e i n u n d s e i n e n u n t e r g e o r d n e t e n S c h i e f e r -
ar ten . 

a) P f l a n z e n . 
Yerkohlte Pflanzenabdriicke sind auf den Schichtungs-

kliiften des gemeinen schiefrigen Karpathensandsteins so hau-
fig, dafs sie zu den charakteristischen Kennzeichen desselben 
gehóren. Gewóhnlich sind diese aber ganz unyollstandig er-
halten, ais hatte man die Pflanzen zerzupft und iiber die Ge-
steinsflache zei'streut. Nach einigen besser erhaltenen Exem-
plaren zu urtheilen, scheinen dieae Abdriicke meist von Cy-
peraceen und Efjuiseten abzustammen. Aufser diesen finden 
sich aber auch deutliche Pllanzenreste, und diese gehóren 
den Algazitcn, Farrnkrautern und Schilfen an. Die Algen sind 
die gewóhnlichsten und fur diese Formation charakteristiscb, 
da diese Meerpflanzen nicht in dem altern Steinkohlengebirge, 
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wohl aber in der Liasformation und spater in tertiiiren Flótzen 
angetroffen werden. 

1) F u c o i d e s f u r c a t u s An. BROHGW. Wahrschcinlich 
zum Gen. Sphaerococcus gehórig. (u. Memoire de la soc. de 
Phist. nat. a Paris. T. 1. PI. XIX. Fig. 3.) Sehr ausgezeichnet 
auf Stiicken von Sandstein, die innerhalb der Wieliczker Gru-
ben im Salzthon gefunden wurden, eben so im tbonigen Kalk-
stein bei Trąbki, unweit Wieliczka, und auf Karpathensand-
stein aus Mahren. 

2 ) F u c o i d e s i n t r i c a t u s A D . B R O N G N . (1. C. P I . X I X . 

Fig. 8.) Gehort zum Gen. Chondria oder Sphaerococcus AG. 
Dieser Fucoid, der auch im Sandstein des Kahlenbergs bei 
Wien yorkommt, ist haufig im Karpathensandstein zwischen 
Iglo und Leutschau, am westlichen Abhange der Karpathen in 
Mahren, bei Eperies u. a. m. O. 

3) Andere Fucoiden, welche nicht yollstandig genug er-
haltcnsind, um genau bestimmt zu werden, nach den Bruch-
stucken aber dem F. recurous, flabellaris unddifformis BROUGM. 

ahneln. Von mehreren Punkten im Comitat von Trentschin 
und in Gallizien. 

4) Blatterabdriicke, welche wahrscheinlich y o n Z o s t e -
r i t e n abstammen, aus dem Sandstein bei Iglo. 

5) Blatter von dikotyledonischen Baumen gibt in demsel-
ben Sandstein Rumi an (in den yaterlandischen Błattern fur 
1813, S. 1 5 4 ) . 

6) Haufige F i l i c i t e n im grauen Schieferthon und Mer-
geleisenstein, zwischen Cisną und Rostoki am Hoszewka-Rach 
im Sanoker Rreise von Gallizien; ahnlich im Sandstein zwi-
schen Uj - Hely und Velejte an der óstseite der Tokaier Tra-
cliitkette, dem Sandstein von Iglo gleich. — Ich habe diese 
Filiciten nicht selbst gesehen, und konnte also ihre Species 
nicht naher prufen. Eben so fuhrt Hr. Stoszic Filiciten in 
dem Mergel auf, welcher die Schwefelflotze von Swoszowice 
bcdeckt, die nach seiner Angabe mit canadischen Arten und 
am meisten mit Polypodium Nooeboraeense L. Aehnlichkeit 
hatten. ( O ziemiorodz lwie Karpatom S. 60-) 

7) S c h i l f a b d r i i c k e ebenfalls haufig in den Mergel. 
eisensteinen yon Ostgallizien. 
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b) T h i e r c. 
8) N u m m u l i t e s l a e v i g a t a LAM., unlangst erst im 

Sandstein bei Mislenice aufgefunden nach Hrn. y. Lill. 
9) A m m o n i t e n ohne niihere Bestimmung im Sand-

stein, den die Giefsbache bei Rownye im Trentschiner Co-
mitat durchschnitten haben. *) 

10) C a r d i t a E s m a r k i i NILSOX (Pelrificata succana I. 
Taf. 5- Fig. 8). Zu dieser yon Hrn. Nilson zuerst bestimm-
ten Art gehóren die sehr schon erhaltenen Carditen aus 
dem Sandstein von Iglo. Sie stimmen nicht mit Card. he-
micardium, sondern schwanken mehr zwischen Card. car-
dissa und luberculatum. Aus der groben chloritischen Kreide 
yon Kazimirz an der Weichsel besitze ich Cardien, -welche 
diesen von Iglo sehr ahnlich sind. Es scheint, dafs diese 
Art chedem bei Kesmark und Leutscbau ziemlich haufig im 
Karpathensandstein gefunden wurde. Es ist sehr interes-
sant, dafs diese Art in Schonen ebenfalls in dem Steinkohlen 
fiihrenden kalkigen Sandstein yorkommt, der wie der Kar-
pathensandstein zum Liassandstein gehort. 

11) Kleine weifse calcinirte Muscheln, welche der Brut 
von A s t a r t e s e n i l i s Low. und L u c i n a a l b e l l a LAM. 
('Fen. circinata L.) gleich oder hóchst ahnlich sind. Sic 
kommen vor in den bituminósen, zerbrechlichen Schiefer-
thonen, siidlich von der Salinę Bolechow in Gallizien. 

12) Sehr grofse A u s t e r n , welche den von Fichtel in 
seiner Nachricht von den Versteinerungen Siebenbiirgens 
abgcbildeten Arten O s t r e a g r y p h o i d e s und O s t r e a ca-
n a l i s gleichen. Sic liegen auf den Feldern bei Tinta, nord-
ostlicb von Eperies herum, und mógen wohl wahrscheinlich 
aus dem in der Gegend herrschcnden Sandstein abstammen. 

13) Zweischaligc Muscheln von den Geschlechtern A r e a 
und L u c i na, so wie cinschalige, welche den Geschlechtern 
C e r i t h i u m und P l e u r o t o m a ahneln, sind in Bruch-
stucke des Karpathensandsteins eingeschlossen, welche bei 
Tinta, ferner bei Jasio und Brzesko in Gallizien sich 
finden. 

* ) ZIPSEB, m i n . T a s c h e n b . v . U n g a r n S . 318. 
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14) Zweischalige Muscheln, die jetzt nicht naher be-
stiinmt werden kónnen, sind sonst in grofser Menge im 
thonigen Sandstein bei Lcutschau, auf dem Jerusalemsberge 
bei Kesmark rorgekommcn, und łinden sich auch jetzt noch 
z. B. zwischen Orłowa und Podhradie an der Waag. 

15) G r a t e n f i s c h e in mitunter ziemlich gut erhaltc-
nen, aber doch nicht yollstandigen Exemplaren, haufiger 
noch ihre Schuppen, Flossen und einzelne Wirbel finden 
sich im bituminósen Schieferthon hei Zakluczin, 1% Meilen 
von Wieliczka. Dieselben in ahnlichen Schiefern bei Tka-
czika in der Bukowina. Defsgleichen im bituminósen Horn-
stein, wechselnd mit bituminósen Kalkmcrgeln, im Hangen-
den der Mergeleisensteinflótze bei Maydan in Gallizien. 

16) Andere B'i s ch ab d r iic k e und noch andere K n o -
c h e n f r a g m e n t e wurden friiher in den. Sandsteinbiuichen 
zwischen Iglo und Palmsdorf in der Zips gefunden. *) 

B. P e t r e f a c t e n a u s d c m , d e m K a r p a t h e n s a n d s t e i n 
u n t e r g e o r d n e t e n K l i p p e n k a l k s t e i n . 

Dieser interessante Kalkstein, der in seinem Aeufscrn 
theils dcm dichten Jurakalkstein, theils dem lichten und 
bunten obern Alpenkalk ahnlich ist, schliefst Yersteinerun-
gen ein, welche anderwiirts dem Lias- und Jurakalk ange-
hóren, und enthalt vorziiglich viele Zoophyten, welche ihn 
nach allen Richtungen durchziehen, und durch Verwitterung 
des Gest«ins meistens erst sichtbar werden. Durch das 
Mikroskop entdeckt man darin sehr viele zarte zoophytische 
Ueberreste, aber so sehr verwachsen, dafs sie nicht naher 
bestimmt werden liónnen. Diese Beobachtung und das klip. 
penfórmige Ansehen der Felsen, welche dieser Kalkstein 
bildet, fiihren zu der Vermulhung, dafs die Klippen Koral-
lenriffe der Yorwelt waren. — Was ich bisher in diesem 

* ) Es ist s icher, dafs hci spec ie l l ern B e o b a c h t u n g e n im Sandstein 
der Karpathen noch v i e l e M u s c h e l - und Schneckenarten ent-
deckt werden . S ie scheinen a b e r i m m e r n u r e inzelnen Schich-
ten a n z u g e h o r e n , und daher hat es b i sher so s chwer gchalten, 
in dem neit lauf igen Gebirge d a r o n m e h r aufzufinden> 
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Kalkstein von Petrefacten bestimmen konnte, besteht in fol-
genden Arten: 

1) L i t h o d e n d r o n h i p p u r i n u m n. Diese Art scheint 
mit begriffen zu seyn unter dem Hippuriłes lurbinalus SCHL. 

oder Madrepora lurbinata L. ( P A R K I H S . , Org. Rem. Vol. II. 
Taf. 5- Fig. 5). Ich bin etwas zweifelhaft gewesen, wohin 
ich diese Madrepora (im Sinne Linne's) rechnen sollte. Sie 
gehort nicht zum Gen. Madrepora LAM. , denn sie hat keinen 
poi*ósen, sondern einen lamellósen Bau. Zur Turbinalia ge-
hort sie auch nicht, und kann also auch nicht zu v. Schlotheims 
Hippuriten gebracht werden. Durch Vergleichung von ziem-
lich yielen Exemplaren gewann ich die Ueberzeugung, dafs sie 
zu Lamarlis Genus Caryophyllea gehóren miisse. Darunter 
sind aber auch ziemlich yerschiedene Geschópfe vereinigt, die 
Schweigger defshalb in die Genera Lithodendron und Antho-
phyllum trennte. Unser Petrefact gehort zu Lithodendron, 
und zwar zu der Abtheilung trunco brevi in ramos umbellatos 
delicjuescente. Von der angefiihrten Abbildung bei Parkin-
son, mit der man unsere Art ctwa vergleichen móchte, unter-
scheidet sie sich wesentlich dadurch, dafs die Glieder nicht 
so scharf getrennt sind, stark und unregelmafsig nach der 
Quere gerunzelt, und erst unter dieser gerunzelten Oberllache 
zart der Lange nach gestreift. Einzelne Glieder ahneln selbst 
dem Madreporites hippurinus SCHL., allein im vollkommenen 
Zustande thcilt sich jeder Stamm nach oben in gabelfórmige, 
sich doldenartig oder facherartig ausbreitende Aeste , was bei 
Madr. hippurinus nie der Fali ist. Diese Art ist sehr haufig 
bei Sygneczow und bei Stramberg, und auch in Ostgallizien 
bei Uterop und Mania wa. 

2) M a d r e p o r i t e s c a v e r n o s u s SCHL. , d.i.eine^i/rea^ 
welche mit Astrea cavernosa LAM. ubereinstimmt yon Sygne-
czow bei Wieliczka und im weifsen fast dolomitischen Kalk-
stein, unweit Dobromil. 

3) M a d r e p o r i t e s f i l a t u s SCHL. oder besser A s t r e a 
und ula ta n., der sogenannte Astroites undulatus W A L C H I I — 

ebenfalls yom Geschlecht Astrea LAM. Von Sygneczow. 
Diese beiden Astrea-Arten sind ganz dieselben, welche 

sich im polnischen Jurakalkstein finden. 
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4) A l c y o n i t e s g l o b a t u s SCHL. Von Sygneczow. 
5) Einige E s c h a r i t e n durchzieben den Kalkstein von 

Sygneczow ebenso, wie den ahnlichen von Stramberg in 
Mahren. 

6) E n c r i n i t e s c a r y o p h y l l i t e s SCHL. oder E u g e -
n i a c r i n i t e s q u i n q u a n g u l a r i s MILLEH. Die Auffindung 
einiger Glieder von Stielstiicken einer Enkrinitenart im Kalk-
stein von Sygneczow machte mich aufmcrksam, dafs auch diese 
Familie der Strahlthiere wirklich in dieser Kalksteinformation 
vorhanden sey. Ganz kiirzlich erst zerschlug ich defshalb ei-
nige Stucke des Kalksteins von Sygneczow und von Stram-
berg in Mahren, und siehe da, ich erhielt einige ausgezeich-
nete Kelche oderv Beckenglieder von der Blumenkrone des 
Encr. caryophyllites SCIIL., welche mit der Zeichnung in 
v. Schlothcims Nachtragen zur Petrefactenk. 2te Abtheilung 
Taf. 28- Fig. 5" und 6"1 sehr genau iibereinstimmen. Es sind 
Nathlinien daran vorhanden, und zwar sehr ausgezeichnet, 
nicht blofs 5, sondern 10, und die ganze obere concave Fla-
chę des Kelchs oder Beckens. worauf die sogenannte Nelke 
oder der Kronenkopf des Enkriniten aufgesessen hat, ist fein 
punktirt oder chagrinartig gekórnt. 

7) Andere E n k r i n i t e n in dem Kalkstein zwischen Lub-
lau und Schelen beim alten Schlosse Kamenica fiihrt Hr. Beu-
dant (1. c. Vol. II. p. 16t) an. Er hat sie leider nicht naher 
bestimmt, da er aber defshalb diesen Kalkstein mit seinem En-
krinitenkalkstein von Dotis und Bakony verglich, der wohl si-
cher zur Jurakalkformation gehoren diirfte, und, wenn gleich 
anders gelagert, dennoch gewifs in einiger Verwandtschaft 
mit unserm karpathischen Klippenkalk steht, und ich in einem 
Stiick Kalkstein von Bakony Enkrinitcnglieder sah, welche 
dem Encrinit. echinalus SCHL. , der dem Jurakalkstein eigen 
ist, angehóren, so mogen vielleicht die Enkriniten von Ka-
menica von derselben Art seyn. Aufserdem sah ich sehr ver-
wachsenc Enkrinitcnglieder auch in allen den hierher geho-
rigen Kalksteinarten, welche Hr. v. Lill bei Uterop und an 
vielen anderen Punkten in Gallizien gesammelt hatte. 

8) A m m o n i t e s p l a n u l a t u s n o d o s u s ? SCHL. Ich 
pah dayon ein einziges, aber sehr grofses Exemplar, aus dem 
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Kalkstein von Czorstyn in der Sammlung des Predigers Gener-
sich zu Kesrnark. Ais ich es sah, hatte ich keine Mittel zur 
Yergleichung zur Hand; ich kann also nicht mit YÓlliger Be-
stimmtheit behaupten, ob meine Determination desselben ganz 
richtig ist. 

9) A m m o n i t e s H e r v e y i Low. (Min. Conch. T. 195), 
der im englischen Oolith erscheint, findet sich haufig bei Ro -
goźnik, unweit Nowytarg. Jungę oder kleine Exemplare ah-
neln auch A. convolutus SCHT,. oder A. Geruillii BBONGK. 

10) Grofse A m m o n i t e n , 8 Zoll im Durchmesser, von 
Parnicza an der untern Arva, und einer 13 Zoll breit und 
11 Zoll hoch im Felsen Markawa skala, 1000 Schritte hinter 
Schlofs Arva an der rechten Seite des Arva-Flusses, nahe an der 
Chaussee, eingewachsen. Diese Ammoniten gehóren wahr-
scheinlich zum A m m o n i t e s a r i e t i s SCHL. 

11) Eine andere A m m o n i t e n - A r t findet sich im Kalk-
stein von Szrnye oberhalb Trentschin, bei Rownye an der 
Waag und in der Bergkette Pieniny bei Krościenko. 

12) N a u t i l u s e x p a n s u s Low. (Min. Conch. T. 195), 
von Babieszowski skałki und Rogoźnik bei Nowytarg. Haufig. 
In England im Kreidenmergel zu Hause. 

13) N a u t i l u s e x c a v a t u s Low. (Min. Conch. T . 529 
Fig. 1), zum Theil auch ahnlich N. lineatus Low. Haufig bei 
Rogoźnik. In England im untern Oolith zu Hause, 

14) B e l e m n i t . e s p a x i l l o s u s SCHL. von Rudina bei 
Sillein im Trentschiner Comitat, und in den eben genannten 
Pieniny-Bergen. 

15) G r y p h a e a a r c u a t a ? LAM. oder Gr . i n c u r v a ? 
Low. Sehr haufig, eine ganze Muschelbank bildend, im 
grauen Kalkstein bei Podhradie im Waag-Thal. Diese von mir 
und Hrn. v. Lill fur Gryphaea arcuata LAM. nach nicht ganz 
freien und yollstiindigen Exeniplaren angesprochene Muschel 
wurde spiiter von Boue fur Gryphaea columba erklart. Eine 
neue Bcreisung der westlichen Karpathen im Sommer 1830 
hat mich belehrt, dafs HJ-. Boue Recht hat. 

16) P e c t e n d i s c i t e s oder P l e u r o n e c t i t e s d i s c i -
t e s SCIIL. sehr deutlich und ziemlich haufig im Kalkstein bei 
Sygneczow, so wie in dem von Stramberg, aber aufserdem 
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auch bei Uterop, Maniawa und, wie es scheint, iiberall in die-
sem Kalkstein langs Ostgallizien. 

17) P e c t e n s a l i n a r i u s SCHL. Diese von Hrn. 
v. Schlotheim sehr richtig bestimmte Art, welche bei Ilallein, 
Aussee und Ischel ganze Bankę eines weifsen Kalksteins zu-
sammensetzt, welcher dort iiber den salzfuhrenden Gebirgs-
schichten liegt, findet sich einzeln, aber sehr deutlich, in un-
serm Kalkstein von Sygneczow und in dem von Uterop, wel-
cher, ebenso wie jener alpinische, im Hangenden der Stein-
salzmassen von Wieliczka und Uterop l iegt, und auch im 
Aeufsern mit dem Kalkstein von Hallstadt yollig iiberein-
stimmt. *) 

18) Eine andere schmaler und langer gebaute und feiner 
gerippte P e c t i n i t e n - A r t , welche ich nicht genau bestim-
men konnte, von Sygneczow und zwischen Sillein und Rajecz 
am Faczkower Gebirge. 

19) Einige undeutliche O s t r a z i t c n im Kalkstein von 
Sygneczow. 

20) E i n e M o d i o l a im rothen, dichten Kalkstein vom 
Flarer-Pafs , zwischen Mahren und dem Trentschiner Co-
mitat. 

21) Ein schmaler gebauter M y t i l u s von Sygneczow. 
22) Steinkerne einer T r i g o n i a von Szrnye, oberhalb 

Trentschin. 
23) T e r e b r a t u l i t e s v u l g a r i s und 
24) T e r e b r a t u l i t e s l a m n o s u s SCHL., von Miastecz-

ko im Trentschiner Comitat. 
Ib) Andere gestreifte T e r e b r a t e l n yon Rudina bei 

Sillein. 

*) BEPDAKT, 1. c . V o l . I . p . 1 6 8 , fuhrt aus d i e s c m Kalkstein y o m 
Di i r renberg b e i I lal le in eine Terebratu/a pectunailata auf . Nach 
d c m E x e m p l a r , wc l ches ich d a v o n nacli der Beudant 'schen B e . 
stimmung erhaltcn h a b « , ist diefs a b e r kein Terebratulitson-
dern d e r Pecten salinarius. H r . Beudant hat sich wahrsche in-
l i c h , so w i e fr i iher e inige andere P c t r e f a c t o l o g e n , getauscht, 
denn auch A n d e r e haben diesen Pecten, w e n n er nicht gut er-
halten war , und seine kle inen O h r e n nicht s i chtbar w u r d e n , f i ir 
e inen flach gedri iekten, gestre i f ten Ter cbra tu l i t gehalten. 
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C. P e t r e f a c t e n a u s d e m k a r p a t h i s c h e n S t e i n s a l a t 
u n d S a l z t h o n , Y o r z i i g l i c h y o n W i e l i c z k a . 

Die organischen Ueberreste, welche in den Gruben von 
Wieliczka gefunden worden sind, haben schon lange die Auf-
merksamkeit der Naturforscher erregt, und in neuerer Zeit 
daau beigetragen, tliese Salzlager fur ein tertiares Gebilde an-
zusehen. Ich habe alles gesehen, was in dieser Art in W i e -
liczka vorgekommen ist, und darf mir schmeicheln, einige 
der dort Yorkommenden Muscheln zuerst richtig bestimmt zu 
haben. 

a) P f l a n z e n . 

1) Der F u c o i d e s f u r c a t u s , der im Karpathensand-
stein yorkommt, findet sich auch, wie schon erwahnt, auf 
Stiicken desselben Sandsteins, die zuweilen im Salzthon' in 
Wieliczka inne liegen. 

2) Lange schwert- und sabelfórmige Absonderungen, 
welche im Salzthon zuweilen yorkommen, sind so regelmii-
1'sig, dafs ich geneigt b in , denselben einen organischen Ur-
sprung zuzuschreiben. Sie gleiclien gar sehr manchen scharf-
kantigen Blattern der grófsern S c h i 1 f- und I r i s - A r ten . 

3) B i t u m i n ó s e s triiffelartig oder nach Schwefelkoh-
lenstofFstinkendes H o l z (Salzkohle genannt) von dikotyledo-
nischen Baumen. Es ist sehr haufig in den unreinen Spiza-
Salzflótzen eingeschlossen, und theils yollkommen mit seiner 
Holztextur erhalten, theils in eine Art von muscheliger glan-
zender Moorkohle verwandelt. Zuweilen haben sich davon 
grofse Aststiicke gefunden, und daran zuweilen noch Zweige 
und Blatter. Diese kann man aber jetzt in Wieliczka nicht 
mehr sehen. Eben solches bituminóses Holz ist ferner auch 
ehedem nach Fichtel zu Deesakna, und ein 8 Fufs langer Klotz 
mit seinen Aesten zu Yisakna in Siebenbiirgen tief im Salz 
vorgekommen; eben so findet es sieh jetzt zuweilen in den 
Salzgruben zu Rhonaszek. Aber auch aufserdem, da man die-
ses Holz fiir ein so sicheres Zeichen vom tertiaren Alter des 
Wieliczkaer Salzes ausgegeben hat, mufs ich bemerken, dafs 
es sich ebenfalls im Steinsalz yon Ischel in Oesterreich, und 
zu Y i c in Lothringen findet. 
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4) Im Salzthon finden sich l a n g l i c h e h e r z f o r m i g e 
B l a t t e r , welche vielleicht jenen Baumen angehórten. So 
viel ist gewifs, dafs jenes Holz nicht von Nadelhólzern, son-
dern von Laubholzern abstammt. 

5) Die heriihmte und in ihrer Art einzige N u f s im Spiza-
salz, welche sich in der Sammlung des Hrn. Gubernialraths 
v. Lill zu Wieliczka befindet, ist unverkennbar eine Nufs vom 
Genus Juglans (Wallniisse). Hr. Graf v. Sternberg erkliirte 
sie vor drei Jahren geradezu fur identisch mit der Nufs der 
nordamericanischen J u g l a n s a l b a , allein spaterhin, im letz-
ten Hefte seiner Flora der Vorwelt, bezeiclinet er sie doch ais 
besondere Art unter dem Namen J u g l a n s s a l i n a r u m . 
Warum hat sie Graf Sternberg nicht abgebildet? Diese merk-
wiirdige Nufs verdiente wohl uberhaupt in ein Nationalmu-
seum aufgenommen zu werden, damit sie den gewóhnlichen 
Vernachlassigungen oder Zerstreuungen der Priyatsammlun. 
gen nach dem Tode ihrer Besitzer entgehe. — Hóchst wahr-
scheinlich stammt wohl diese Nufs von den Baumen ab, wel-
che jenes bituminóse Holz geliefert haben. Es ist merkwiir-
dig, dafs ahnliche Niisse, welche geradezu Wallniisse genannt 
werden, und dereń Kern yollig yersteinert war, im Steinsalz-
gebirge bei Lons-le-Saunier in der Franche-Comte 30 Toisen 
tief beim Aufgewaltigen alter Salinenschachten ebenfalls gefun-
den wurden. (Hisloire de VAcad. des sciences a Paris, pour 
Vannee 1745 p. 33.) 

6) Vor mehreren Jahren fand man in einem der unteren 
Szybiker Salzilotze von der ersten oder obersten Reihenfolge 
(denn die Lagerung der Salzlagerstollen wiederholt sich drei-
mal in W' e hczka) einen noch jetzt in der Marhscheiderei da-
selbst aufbewahrten yegetabilischen Korper, den man falsch-
1 ich fiir einen T a n n e n z a p f e n ausgab, den aber der kónigl. 
franzósische Botaniker Dr. Bellanger zu Pondichery 1825 auf 
6einer Durchreise durch Wieliczka fiir den Strunk eines Far-
renkrauts vom G e n . A s p l e n i u m . D E C A N D O L L E erklarte. 

7) Der Abdruck einer B l i i t h e v o n e i n e m Z a p f e n -
b a u m . Der eben erwahnte Dr. Bellanger hinterliefs davon 
eine Bestimmung mit den Wor ten : limpression d'un chdton da 

Jleur małe d'une espece de let-Jttmille des Conijeres. 
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b) T h i e r e. 
8) Eine deutliche T u r b i n o l i a aus dem Wieliczker 

obern sogenannten Griinsalz, welche yielleicht zu Hrn. 
y. Schlotheims Hippurites rotula gehort. Die Wiener Zoo-
logen verglichen dieselbe mit der M a d r e p o r a a n t h o p h y l -
l u m . ( E S P E ' S P f . T h . T . 2 4 . ) 

9) Eine ausgezeichnete T u r b i n o l i a anderer Art, in 
eine opalahnliche Masse umgewandelt, unbekannt aus welcher 
Schicht, in Wieliczka in der Sammlung des Hrn. Gubernial-
ralhs v. Łill. Hr. Beudant (1. c. Yol . II. p, 147) sagt zugleich, 
dafs sich ebenfalls eine Tubernolia im Steinsalz eingeschlos-
sen, welches dem Wieliczker Griinsalz gleicht, inderPriyat-
Mineraliensammlung des Konigs von Frankreich befinde, und 
dafs sich eben solche Turbinolien auch im Steinsalz des oster-
reichischen Salzkammerguts, jmweit Gmiinden, fanden. 

10) Walch fiihrt an, dafs in friiherer Zeit sich zu Wie -
liczka Stammstiicke von K e r a t o p h i t e n gefunden hatten. 

11) Wenn man das unreine Spiza-Salz im Wasser auflost, 
so bleibt eine grofsc Menge von Sand und Thon zuriick, in 
welchen zahlreiche mikroscopische Polythalamien von den 
Geschlechtern R o t a l i t e s , R e n u l i t e s , D i s c o r b i s und 
M i l i o l i t e s sich zeigen. Man kann sich hierbei des Gedan-
kens nicht enthalten , diese unreinen Spiza-Salzflótze ais Abla-
gerungen an den ehemaligen sandigen Meeresufern zu be-
trachten, wo noch heutzutage jene mikroskopischen Poly-
thalamien den Diinensand zu Millionen erfiillen, und der See 
Elton, so wie andere Salzseen in Asien zeigen uns gar deut-
lich jetzt noch die jahrliche Bildung fester und starker Salz-
lager, denen blofs grofsere Bedeckung fehlt, um sie den al-
tern Steinsalzlagern vdllig gleich zu machen. 

12) Eine gewundene Schnecke im Salzthon, welche in 
der Sammlung des Hrn. Gubernialraths v. Łill vorhanden ist^ 
wurde in Wien fiir eine P l e u r o t o m a bestimmt, allein die-
sem Urtheile kann ich nicht beitreten, denn die Conchylie hat 
an der Mundóffnung keinen geraden verlangerten Canal und 
keine Ausbiegung am rechten Mundrand, wie Pleurotoma, son-
dern nach dem kurzeń und nach hinten gekriimmten Canal zu 
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urtheilen, gehort sie zum G e n . C e r i t h i u m oder P o t a -
mi d e s. 

13) Eine ausgezeiehnete H e l i x , offenbar eine Land-
schnecke, yon der Gestalt und Grofse der H e l i x e r i c e t o -
r u m ALTEIT. Ein einziges, aber yortrefflich erhaltenes Exem-
plar im unreinen Griinsalz in der Sammlung des Hrn. Guber-
nialraths v. Lill. — Eine grofse Seltenheit. 

14) Ein G r y p h i t , am ahnlichsten wohl mit Gryphites 
cymbium SCHL. aus Salzthon. Hr. Boue will ihn nicht dafiir 
gelten lassen, sondern glaubt, dafs es Oslrea navicularis 
Bnoccni sey. *) 

15) Ein glatter Pectinit, dem P e c t e n p l e u r o n e c t e s 
yerglichen, schien mir sehr ahnlich mit P l e u r o n e c t i t e s 
d i s c i t e s SCHL. Aus Salzthon. 

16) Am haufigsten sind im Salzthon von Wieliczka kleine 
zweischalige Muscheln, welche friiher, und auch von Hrn. 
Beudant, fiir Tellinen angesehen wurden. Ich habc sie end-
lich, **) wie die Note nachweist, richtig fiir Arten des Genus 
Nucula erkannt. Yon diesen ist: 

* ) Dasse lbe E x c m p l a r , w c l c h c s K n o r r in s c i n e m bc l ianntcn P e t r e -
fac tenwerke P . II . I. T a f . 20. F ig . 7 a b b i l d c t e , u n d w e l c h e Ze i ch -
nung Hr. v. S c h l o t h e i m in se iner P c t r e f a c t e n k u n d c b e i i c i n c m 
Gryph. cymbium citirt, war aus Wieliczka. 

** ) Ais ich 1817 be i m e i n e r erstcn Anwesen l i c i t in W i e l i c z k a diese 
l i leinen Musche ln c r h i e l t , w a r e n d ie Scl ialen schon etwas auf-
ge lost , und ich hiclt sie ( a b e r ohne S icher l ie i t ) ebenfal ls fiir 
Te l l inen . Im Jahre 1825 crhie l t ich durcli I lrn. v . Li l l b c s s e r e 
E x e m p l a r e , u n d nun sah ich w o h l , dafs diese Musche ln nicht 
zu Te/Ima gehi iren l i o n n t e n , we i l ihnen d ie charakterist ische 
Falte am hintern Hande fe l i l t , und d ie ganze F o r m m e h r c i f ó r -
mig dre iech ig , ais be i ahnl ichen Te l l inen war. N o c h hatte ich 
a b e r das Sch lo f s nicht gcsel ien. / .ufal l ig legtc ich e in E i c m -
plar an e inen f euchtcn O r t , d e r Salzthon im I n n e r n der M u -
schcl quo l l a u f , sprengte die Schalen gliiclUich und unversehrt 
v o n e i n a n d e r , und auf einmal sah ich nun das Sch lo f s e iner 
Nucula (namlich Cordo tinearis fractus, medio fovea oblique pro-
ducta interruptus, dentibus numerosis subacutis, in pectinibus pro-
ductis). I c h theiltc diefs g le ich Hrn . v . Li l l mit , u m durch Z o o . 
l o g e n die S a c h e n o c h mehr bcs la t i gen zu lassen. Bei seiner 
Anwesenhe i t in YVicn erkliirten d i e W i e n e r G e l e h r t c n m e i n e 

Puść*, geognost. Beschreib. łon Polen, II. 8 
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a) N u c u l a l a e y i g a t a Low. (s. Low. Min. Concliol. 
Taf. 192. Fig. 1, 2 ) ziemlich selten. Diese Art kommt im 
cnglischen Crag (tertiiiren Sandstein) ebenfalls vor. 

b) N u c u l a p e c t i n a t a (Low. (s. Min. Conch. T. 192. 
Fig. 6 , 7) am haufigsten in den obern Salzthonscliichten. 
Diese Art findet sich in England im Chalk marle (Kreiden-
mcrgel). 

c ) N u c u l a t r i g o n a Low. {Min. Conch. T. 192. F. 5). 
Sie findet sich in England im London-Thon , und ist der 
Nucula margarilacea LAM. ahnlich. Auch diese Art ist in 
"Wieliczka ziemlich hiiufig. Hr. y. Lill hat spater im Salz-
thon von Ischel ebenfalls Nuculen entdeckt, was alle Auf-
merksamkeit yerdient. 

17) Ausgezeichnete I t r e b s s c h e e r e n . Was ich da-
von in Wieliczka sah und selbst besitze, sind schon erhal-
tene, stark und deutlich gezalinte Arnie der Schecrcn einer 
Ilrebsart, mit noch natiirlicher, wenig calcinirter Schale. 
Sie stimmen am meisten mit den Scheeren yon Portunns 
Leucadon (DESMAREST, hist. nat. des cruslacees fossile P . I I I . 

F. 3) iibcrein, nur ist bei der Wieliczker Art unter jedem 
Zahn eine kleine, aber deutliche Yertiefung yorhanden. 
Diese Ueberreste einer Krebsart, von der noch niemals ein 
ganzes Exemplar sich fand, kommen selten im Salzthon des 
obern Griinsalzgebirges unter der obersten Reihe der Szy-
biker Flótze in der Galerie (Schlag) Nordgallizicn vor. 

1S) Yortreffliche, mit dem natiirlichen Schmelz und 
Glanz erhaltene F i s c h z a h n e (Glossopetren) im obern 
Salzthon; davon gleicht: 

a) eine Art der Abbildung im KWORR P . I I . LT. Taf. I I . I . 

Fig. 7 und 9 . ; 
b ) eine Kinnlade oder ein Gaumenstiick mit filnf daran 

sitzenden, in der Grófse allmahlich abnehmenden Zahnen, ist 

B c o b a c h t u n g f u r v o l l ! g r i c h t i g , u n d al le j e n e M u s c h e l n f i i r a u s . 
g e z e i c h n e t e N u c u l e n . I m Jahre 1827 sah i ch s o d a n n e i h e zahl -
r e i c h e u n d w o h l e r h a l t e n e Su i t ę d e r s e l b e n i n W i e l i c z k a , w o n a c h 
o b i g e B c s t i m m u n g c n g c m a c h t s i n d . 
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Jer Abbildung in PABHINSON'S Org. Bem. Pul. 111. Taf. 1 8 . 

Fig. 10, 11 sehr alinlich. 

Das Wieliczker Salzgebirge ist mithin ein ausgezeich-
netes Beispiel von dem Zusammenvorkommen wirklicher 
Meeresgeschopfe mit Landgeschopfen, sowohl aus dem Thier-
als Pflanzenreiche. 

In der Marmarosch zu Rhonaszek finden sich beim Ab-
teufen der Schachte im Salzthon iiber dem Steinsalz eben-
falls nicht selten Conchylien, und zu Felso Rhona, nicht 
weit davon, kommen im Letten, der zum Salzgebirge ge-
hóren mag, calcinirte Austern und andere Muscheln vor, 
die ich alle nicht gesehen habe, und also nicht naher be-
zeichnen kann. 

1 4 1 . 

JYlineral. and Gasc/uellen. 

Zu den wichtigsten Erscheinungen im Karpathensand-
stein und seinen untergeordneten Masscn gehóren eine gro-
fse Anzahl von Mineralquellen. Yon diesen haben wir vier 
Classen zu betrachten: 

Salzsoolen mit vorherrschendcm Kochsalz, 
Schwefeląuellen oder hydrothionsaurc Was ser, 
Erdólquellen und 
Kohlensaure Wasser, welche theils reine Sauerquellen 

sind, theils reich an kohlensaurem Kalk (Kalkbader), 
theils andere kohlensaure Salze fiihren, 

Ferner kommen auch Gasquellen vor ( welche theils 
Schwcfelwasserstoffgas, theils HohlensiiMe, theils Kohlen-
wasserstoffgas und reines Wasserstoffga9 ausstrómen. 

A. S a l z s o o l e n , 

Die Salzquellen, weilche der Karpathensandstein in ei-
ner ungezahlten Meilge liefert, sind ohne allen Zweifel 
blofse Auflosungen der im Gebirge abgelagerten Stcin&alz-
massen, und entstehen iibcrall da, WO das Steinsalz oder 
der Salzthon mit nicht zu machtigen uńd kluftigen Fels-

8 * 
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schichten bedeckt sind, welche den Zudrang atmosphari-
scher Wasscr gestatten. Auf yielen Punkten hat man kiinst-
lich dergleichen Soolen erzeugt, indem man Einwasserungs-
schachte in die salzfuhrenden Schichten abteuft, und in 
diese siifse Wasscr einleitet. — Fangen wir yon Westen 
her an, so zeigen sich in Mahren nur sehr schwache Salz-
quellen. Im Trentschiner Comitat von Ungarn scheinen sie 
ganz zu fehlen, dagegen zeigen sich schon dergleichen auf 
der Siidseite der Nordkarpathen im Aryaer Comitat, siidlich 
yon Podhiela an der Balaszowa, und auch am siidlichen 
Fufse der Babiagóra, wo einige Schiirfungen wirklich das 
Daseyn von Steinsalz erwiesen haben sollen. Weiter ge-
gen Osten sind an der Siidseite des Gebirgs weder Salz^ 
quellen noch Steinsalz bekannt bis nach Soovar bei Epe-
ries. Hier wurde ehedem auf Steinsalz gebaut, bis die 
Gruben ersoffen, und dadurch ein natiirliches Sinkwerk ent-
stand, das heutzutage gesattigte Soole zu jahrlich 100,000 
Centnern Kochsalz und mehr liefert. Yon Eperies ge-
gen Siidost fehlen wieder alle Salzquellen, bis sie von 
Neuem iiber den grofsen Steinsalzmassen der Marmarosch 
sich finden. Yon da gegen Siiden in Siebenbiirgen ist ihre 
Zahl aufserordentlich grofs, und da sie Fichtel genau ver-
zeichnet hat, ware ihre Aufzłihlung eine nutzlose Wieder -
holung. Wcnden wir uns auf die Nordseite der Karpathen 
zuriiek, so sind von den Salzquellen bei Orlau und Solca 
in Schlesien, bis in die Gegend yon Wieliczka, keine be-
kannt. Selbst in der Nahe dieser reichen Steinsalzmassen 
sind starkę Soolen nicht yorhanden, weil zu machtige Thon-
massen das Salz bedecken, und blofs schwache, salzige 
Quellen zeigen sich in der Niederung zwischen Swoszo-
wice und Tyniec. Merkwiirdig hingegen ist die Salzquelle, 
welche lioch in den Bieskiden, 'A Meile vom St. Sebastian 
Kretscham, zwischen Jordanow und dem Dorfe Rabka, be-
kannt ist. Yon hier an bis zum Wisloka-Flusse, fast 20 Mei-
len lang, finden sich wieder keine Salzquellen. Die schwa-
chen Quellen bei Czarwana, am Einflusse der Brzozowa in 
die Wisłoka, andere oberhalb Krasno, sind die ersten, mit 
denen der grofse Salzqucllenzug anfangt, der dcm Zuge 
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der Steinsalzflotze am Fufse der Karpathen langs Ostgalli-
zien folgt. Doch auch hoch im Gebirge, nahe am hohen 
Gebirgsrucken, quillt bei Preluki, am Bache Oslawa, eine 
starkę Salzquelle, -welche sich noch dadurch auszeichnet, 
dafs sie viel freies, salzsaures Gas ausstófst, und auch bei 
Maydan kommen schwache Salzquellen aufserhalb dem Haupt-
zuge vor. Sie beweisen, dafs die Lagerung der Salzflotze 
nicht allein auf den Fufs der Gebirge beschrankt ist. Yon 
Tyrawa solna bei Mrzyglód am San an wird der (luellen-
zug nicht mehr unterbrochen. W i r gelangen hier in die 
Samborer Salinen-Intendanz, welche die Quellen zu Tyrawa 
solna, Lacko, Huczek, Starasol, Drohobicz, Solec, Modricz, 
Stebnik , Lisowice, Bolechow und Dolina yerarbeitet. So-
dann folgen weiter gegen Sttdost die Soolen der Delatyner 
Salinen-Intendanz bei den Salinen Kałusz, Petranka, Krasno, 
Rosulna, Molodkowa, Maniawa und Delatyn; hierauf die 
sehr zahlreichen Qucllen in der Kolomaer-Intendanz bei den 
Salzcocturen Molodiatyn Saxczyn, Sloboda, Kniazdwor, Ja-
blonow, Uterop und Kossow. Die Zahl der einzelnen (~>uel-
len, unter denen sehr yiele gar nicht benutzt werden, ist 
zu grofs und zu yeranderlich, um sie einzeln anftihren zu 
kónnen. Von Kossow gegen Siidost trifft man zunachst 
weiter auf die unbenutzten Quellen bei Kuty an der Czere-
mośc, sodann in der Gegend von Dzików an der Suczawa 
viele (^uellen, welche Hacquct namhaft macht, und sodann 
auf die letzten benutzten Quellen (Slatina de la more) bei 
Tkaczilia, unweit Solka in der Bukowina. Von da an wen-
det sich der Salzquellenzug mit dem Gebirge gegen Siiden 
nach der Moldau, wo bei Boja de Arama, und langs dem 
Fufse des Gebirges, yorziiglich wieder unterhalb Okna und 
Grozest und gegen den Pafs Oytos yiele Salzquellen zu 
Tage gehen, welche nur sehr wenig oder gar nicht benutzt 
werden. 

Aufser Kochsalz enthalten diese Quellen immer etwas 
Gyps und schwefelsaurcs Natron, haufig auch Schwefelwas-
serstoffgas und etwas Erdól. Genaue Analysen derselben 
sind mir nicht bekannt, und daher ihre chemische Natur 
im Ganzen noch sehr unbekannt. 
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B. S c h w e f e l q u e l l e n . 
Oucl len, welche mehr und minder reich an Schwefel -

wasscrstofl' sind* zugleich aher auch andere kohlensaure und 
salzsaurc Salze und freie Kohlensaure enthalten, sind eben. 
falls in dieser Formation sehr haufig, begleiten Yorziiglich 
den Zug der Salzquellen, doch kommen auch aufserhalb 
dieses Zuges dergleichen vor, 

In Mahren finden sich dergleichen bei Buchatschowitz, 
im W a l d e Obietowa, von schwachem Schwefelgehalt. Et-
was starker sind die schwefeligen Quellen bei Gajo und 
Yoigtelsbrunn, welche hóchst wahrscheinlich ihrcn Sitz eben-
falls im Karpathensandstein haben. In Gallizien sind die 
starkcn Schwefcląuellen zu Swoszowice , w o sie zu einem 
Bade benutzt sind, und nicht weit davon zu Skotniki, unweit 
Krakau, bekannt. Ebenso quellen starkę schwefelige W a s -
ser bei Bochnia aus dem Salzgebirge. We i te r ostwarts 
sctzen sie sodann fast so weit aus, ais die Salzquellcn, denn 
wir finden zuniichst nach dieser Bichtung erst wieder zu 
Samoklcnski, unweit Zmygrod , und zu Turaszówka, unweit 
Krasno, Schwcfelquellen. In dem ostgallizischcn Salzqucl-
lcnzug enthalten viele Salzqucllen auch freien Schwefelwas-
serstofT; die reichste solche Scbwefelquelle ist zu Trusko-
w i c e , wo sie ihren Sitz in den, gediegenen Schwefel fiih-
renden Mergelflótzen hat ; andere finden sich zwischen D o -
bromil und Starasol, bei Tustanowice, bei Bo lechow, be i 
Maydan, unweit Nadworna, und nocli mehrere in der Buko-
wina und der Moldau. Sie bilden sich durch Zersetzung 
des Gypses, welcher den Salzthon und das Steinsalz beglei-
tet. Auch in den hóhern Theilen den Gebirges finden sich 
dergleichen zu W a p e n n a , im Sandecer Kreise , zu Smer-
szonka beim rothen Kloster, und zu Schwefelbad bei Lai-
bitz in der Zips. 

C. E r d ó l q u e l l e n . 

Zu den besonders merkwiirdigen (luellen im Karpathen-
sandstein gchoren diejenigen, welche eine unglaubliche Menge 
von Erdól liefern. Dieses E r d o l , welches durch einen im-
mer fortdauernden Zeisetzungsprocefs der bitumenreichen 
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Felsmasscn erzcugt wird, ist vorziiglich in der Abthcilung 
der karpathischen Sandsteinformation zu finden, welche das 
Steinsalz, den Salzthon und die bituminósen Schiefer um-
fafst. Seit uralten Zeiten wird es von den Yolkern, welche 
die Karpathenkette bewohnen, gesammelt, und zwar grabt 
man da, wo es nicht von selbst oder auf natiirlichen Quell-
wassern schwimmend aus dem Gebirge heraustritt, in den 
schottrigen obern Gebirgslagen (Mergelsandstein, bituminó-
sen Schieferletten, Brandschiefer, Salzthon) kleine Gru-
ben oder Brunnen aus, in welchen sich das Wasser und 
das mit ihm zugleich aus dcm Gebirge quellendc Erdol 
auf der Oberflache des Wassers sammelt, bis man es ab-
schopfen oder auf andere Art vom Wasser sondern kann. 
Es hat im frischen Zustand eine dunkelbraune, oder wenn 
es sehr dunnfliissig ist, eine bouteillengriine Farbę ; wenn 
es aber einige Zeit mit der Luft in Beriihrung bl ieb, wird 
es dicker, zaher und dunkelschwarz; endlich wird es an 
der Luft noch mehr oxydirt, ganz zah und fest, und bildet 
dann zwischen den Gesteinslagen diinne Schichten von fe-
stem Erdpech. Dieses ist offenbar nur ein Erzcugnifs der 
Oelqucllen und nicht umgckehrt, wie Manche vermuthct ha-
ben , sind diese durch Auflosung des Erdpechs entstanden. 
Der Geruch dieses Erdóls ist weniger heftig und unange-
nelim, ais z. B. desjenigen aus Ober-Italien. Ganz diinn-
fliissige, weifse oder gelbliche Naphtha ist im Karpathensand-
stein nicht bekannt; man crhalt aber dergleichen reine 
Naphtha zu 16 bis 40 Pi'OC. durch Destillation des gemeinen 
Erdols. Dieses Erdól wird von den Polen und Pokutiern 
Kipieczka genannt, wenn es dunnfliissig ist ; hingegen Ropa, 
wenn es zaher und dickfliissiger erschcint; die Wallachen 
in derMoldau nennen es Dohot, die Ungarn Deget, und die 
Bewohncr der Wallachei Pokura. In Gallizien, von Westen 
nach Osten, finden sich die bekannten Erdólquellen bei 
Weglówka, unweit Krasno, zu Tyrawa solna bei Sanok, zu 
Kwaszenina, Starasol, Kolowopienie und Uberec im Sanoker 
Kreise, zu Nahujowice, Popiel , Boryslaw und Truskowice 
bei Stry, zu Sloboda bei Peczyniszne, zu Ilozmacz und 
Jablonow bei Kolomea, — Ferner in der Moldau zu Bochu-
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raschany, unweit Baja, irn Moineszder Grund, 31/, Meilen 
vom Passe Gyemcsz gegen Osten an der Strafse nach Jassy, 
im Thale Soosmezo, ostlich vom Passe Oytosch, und von 
da noch 1 Meile weiter ostlich heim moldauischen Dor fe 
Herschan, und zwischen Oltna und Taraony. In der W a l -
lachei an mehreren Orten zwischen dem Tomóscher Pafs 
und Bucharest. In Siebenbiirgen und der Marmarosch sind 
mir solche ErdolquelIen weiter nicht bekannt, und ob die 
zu Czigany falva im Bihorer Comitate von Ungarn dersel-
ben Formation angehórt, ist zwar wahrscheinlich, aber nicht 
gcwifs. Mit dem Erdol quillt zugleich haufig Kohlenwas-
serstoflgas mit dumpfem Getose hervor. In Gallizien scheint 
die Quelle zu Nahujowice die starkste zu seyn; dann die 
von Truskowice, wo die Hauptquelle im Christianschacht 
armdick mit starken Luftblasen von brennbarer Luft aus 
blaucm Letten hervorquoll. W e n n man bedenkt, dafs zu 
Sloboda * ) eine einzige (luclle wóchentlich 24 Garniec (nach 
dem alten Mafse ungefahr = 12 Kubikfufs) Erdol liefert, 
und dafs in Gallizien und der Moldau zusammen gewifs 
20 Mai so viel Erdol wóchentlich aufquillt, ais in jener 
einzigen Quelle, so liefert das Gebirge jahrlich mehr ais 
12,000 Kubikfufs flussiges Bitumen. W e l c h e Erzcugung, 
wenn man bedenkt, dafs diese (^uantitat schon viele Jahr-
hunderte liindurch benutzt wurde, und noch viel langere 
Zeitraume hindureb unbcnutzt zwischen den Gebirgsschich-
ten sich zu Erdpcch verdichtete ! 

D . K o h l e n s a u r e M i n e r a l q u e l l e n . 

a) W a r m c. 

Ob die bekannten Thcrmcn von Pistjan im Neutraer 
Comitat, von Trcntschin und von Luczki in der Łiptau, 
wirklich ihren Ursprung aus den Sandstcinen und Kaikstei-
nen unserer Formation nehmen, ist ungewifs. Sie quellen 
allerdings in der Nahe dieser Gcbirgsarten und innerhalb 
der Granzen der karpathischen Sandstein- und Kalksteinfor-

*) Y c r g l c i c h c 1'nEciiTEŁ's Jabrb. des polytechnischcn Instituts zu 
W i e n . II. S. 335. 
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mation, wefshalb ich sie hier erwahne; aber ihre Tempera-
tur deutet dagegen auf einen tiefer liegenden CJrsprung, da 
es jetzt wohl fiir ziemlich ausgemacht gelten kann, dafs 
alle heifsen Mineralquellen im sogenannten Urgebirge ent-
springen. Die ę>uellen von Pistjan, hart am Ufer der Waag 
entspringend, yon 48 bis 50° B . Warme , haben nur einen 
sehr schwachen hepatischen Geruch, und enthalten nur sehr 
wenig Glaubersalz, Bittersalz, Gyps, Kochsalz, kohlensauren 
Kalk und Magnesia und eine Spur von Kieselerde. Sie 
setzen sehr yiel Schlamm und Incrustationen ab, die reich 
an Kieselerde, Kalk und Eisenoxyd sind. Dic Thermen zu 
Teplitz, unweit Trentschin, haben 27'/, bis 32° R. Warme, 
enthalten mehr Schwefelwasserstoffgas wie jene, Kochsalz, 
kohlensaure Soda und Kalk. Die Quellcn von Luczki, am 
Fufse der Alpe Chocs in der Liptau, haben nur 18° R. 
Warme, sind eisenhaltige Sauerlinge und sprudeln aus Kalk-
tuffmassen hcrvor , die von ihnen selbst erzeugt wurden, 
und sich von da bis nach St. Miklos einige Stunden lang 
in machtigen Massen abgelagert haben. Da die darunter 
liegenden Kalksteine der Alpe Chocs dem tatrischen Schie-
fer- und Nummulitenlialkstein angehoren, so miissen wir 
diese wohl mit Bestimmtheit unserer Formation beizahlen, 
und sic untcrscheiden sich von unzahligen andern kalkhalti-
gen Sauerlingen derselben blofs dadurch, dafs sie nicht wie 
diese kalt, sondern heifs sind. 

b ) K a l t c S a u e r l i n g e . 

Ich glaube, keine Gebirgsformation in Europa hat so viel 
Sauerquellen aufzuweisen, ais diejenige, von der hier die 
Kede ist. Von Mahren bis tief nach Siebenburgen hinein be-
gleiten sie dicselben in noch ungezahltcr Menge, und sind be-
sonders an den Gebirgsstrich gebunden, in welchcm der siid-
liche Zug des karpathischen Klippenkalks dem Karpathensand-
stein untergeordnet ist.*) Ihr starker Gehalt an Kohlensaure 

*) H r . v . S c h i n d l e r im m c h r m a l s a n g e f u h r t c n W e r k e S e i t e 3 ł 
hat s c h o n d ie r i ch t ige L c m e r k u n g g c m a c h t , dafs d i c s c S a u e r -
q u c l l e n in e i n e m b e s o n d e r n G e b i r g s s t r i c h v o r k a m e n , d o c h 
hat e r ihn zu schmnl g e s c h a t z t , w e i l c r b l o f s G a l l i z i e n , und 
nicht zugleich auch U n g a r n bcTiicl<sichtigte. 
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und kohlensaurem Kalk lassen mit Reclit vermuthen, dafs in 
dicscm Kalkstein ilire Entwicklungs-Herde liegen, wenn sie 
auch am Tage nicht immer aus ihm selbst hcrvorbrechen, 
sondern eben so oft auch ihren Ausgang durch den benachbar-
tcn Sandstein genommen haben. Alle diese Siiuerlinge sind 
im Sommer 9 — 1 2 ° R. kalter ais die aufscre Luft. 

In Mahren entquellcn, wie schon oben erwahnt wurde, 
dem Teschner Kalkstein ziemlich viel Sauerquellen. In dem 
daruber liegenden Karpathensandstein finden sich dergleichen 
bei Nczdienitz, Zahorowitz, Banów und Sucha łoza. In den 
nórdlicben Karpathen fangt ihr Hauptzug in der Nahe des 
Dunajec-Thals da an, wo der Kalksteinzug bei Krościenko zu-
erst eine bedeutende Machtigkeit erlangt. Hier sind die 
Sauerquellen zu Sczawa und Konina, nordwcstlich von Lacko, 
zu Krosnica und Tylka, westlich von Krościenko, Szczawnica 
und Biała woda, ostlich, und Obydza, nordostlich von Kro-
ścienko, Druzboka, Wicslawianska, Rostoka und Piwniczna 
am Poprad, Krynica bei Tylicz, Samoklcnski westlich von 
Zmygrod, Konieczna westlich von Graab bekannt. Noch 
weit haufiger sind sie auf der Siidseite der Nordkąrpathen, 
in dem Zipser und Scharosser Comitat von Ungarn. Hier ent-
quillt zuerst an dem siidlichen Fufse der Tatra der sogenannte 
Schmeks oder der Saucrbrunnen von Grofs-Schlagendorf unter 
der Kónigsnase zugleich mit einem schwefeligen Wasscr aus 
Granitgerólle. Ich glaube nicht, dafs er im Granit entspringt, 
sondern in dem Karpathensandstein, der bis an den Granit 
hinansetzt, und von dessen Gerolle bedeckt wird. Die iibri-
gen Sauerquellen der Zips sind die von Filicz und St. Andre 
sudlich von Dcutschendorf, dic bei Landok, Viborna, Bier-
brunn, Kreigh, Ober-Rauschcnbach, Toppercz , Kamionka, 
Laczkawa, und die beriihmten von Neu-Lublau. Damit in 
Geselłscliaft ersclieincn die kohlensaucrn Kalkwasser von Ga-
nocz (Johannisdorf), Rokus, Baldocz, Ober-Rauschenbacli, 
Siva Broda beim Zipser Schlosse, welche die aufserordent-
lich machtigen Kalktuffmassen zwischen Filicz und Ga-
nocz, bei Obcr-Rauschcnbach und selbst den hohen Schlofs-
berg des Zipser Schlosses erzeugt haben und immerfort 
noch vermehren. Jenseits des BraniskaGebii-gs im Scharosser 
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Comitat ziihlt der Professor Sennowitz 72 Sauerlinge. Unter 
diesen sind die von Bartfcld und Długa luka (Langenau), nahe 
bei jenen, die von Lipotz am Fufse der Braniska und die 
von Czewete und Krasna woda bei Eperies die beriihm-
tcsten. Alle diese Sauerlinge (die Kalkwasser abgerechnet) 
enthalten entweder blofs freie Kohlensaure mit wenig kohlen-
saurem Eisen, wie der von Grofs-Schlagendorf, oder gewólin-
lich enthalten sie zugleich auch mehrere kohlensaure und 
schwefelsaure Salze, wie z .B . der von Krynica, oder dancben 
noch SchwcfelwasserstofTgas, wie die von Bartfeld, Lipotz 
und Samoklenski. Die meisten quellen mit starkem Druck und 
Gezisch sprudelnd aus der Erde , indem eine lebhafte Ent-
wicklung von kohlensaurem und hydrothionsaurem Gas diesel-
ben begleitet. Es ware sehr zu wiinschen, dafs einige dieser 
Quellen einer neuen chcmischen Analyse nach dem jetzigen. 
Standpunkte der Wisscnschaft unterworfen wurden. Ich fiihre 
einstweilen nur die altern Zerlegungen IIacquets an, der fol-
gende Beslandtbeilc in zehn Pfund Wasser angibt: 

Im Im In d e r Q u c l l e 
B a r t f e l d e r K r y n i c e r v o n S a m o -
Sauer l ing . Saucr l ing . klcnski . 

. 140 C.Zoll. 156 C.Zoll. 20 C.Zoll. Freie Kohlensaure i . 
Freies Scliwefelwasser-

stoffgas . . . . 16 
Kohlensaure Soda . . 41 Gran 
Kohlensaurer Kalk . . 10 
Kohlensaure Magncsia . 2,5 — 
KohlensauresEisenoxydul 2,0 — 
Schwefelsaure Soda . 56 — — 
Schwefelsaure Magnesia 23 — — 
Schwefelsaurer Kalk . 3,5 — 
Salzsaure Soda . . . 2 — — 
Kieselerde . . . . 7 — — 
Thonerde 3 
Harzstoff 1 
Eiscnoxydhydrat . . 5,25 — 

In der Quelle von Samoklenski 
an: 1 Gran Estractivstoffj '/, Gran 

37 Gran 
13 9 Gran 

2 1 
1,25 — 

5 3 ) 15 

17 / 

1,5 — 

4 Spuren I V , 
2,25 — 

gibt er aufserdcm noch 
Schwefel und l1 / . Gran 
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Schwefellebcrerdc, worunter entwcder Schwcfelkalk oder 
yielmehr hydrothionsaurer Kalk verstanden seyn diirfte. 

Ueber die Gegend yon Eperies gegen Siidost fehlen 
uns noch iiber die Sauerquellen gcnaue Nachrichten. Sie 
finden sich aber wieder bei Ussok und langs dem Zuge des 
Klippenkalks vom Vihorlet-Gebirge an iiber Szolywa bis Dluha 
in der Marmarosch in grofser Menge. In der letztern Pro-
vinz sind sie bcsser bekannt, und aufserordentlich zahlreich 
in den Thalern der Iza, des Yiso, der Theifs, im Thal Gu-
roboy und Csiszla, und an den Alpen Troyaga und Csarkin. 
Zu den beriihmtesten gehoren die von Szaploncza am Fufse 
des Kóhat, welche etwas Schwefelwasserstoff und wenig Ei-
sen enthalten, die von Glood und Batiza im Iza-Thal, wel-
che blofs Kohlensaure und kohlensaure Salze enthalten, der 
Quell von Dragomer falya, der etwas Erdól fuhrt. Im Viso-
Thal quellen die sauern Wa3scr fast iibcrall, und stofsen yiel 
Kohlensaure aus. Die stiirksten sind bei Borsa und auf der 
Alpe Schuliguti. Im Theifs-Thal sind die Sauerlinge von 
Bocsko, Raho und Borkut, und der von Kobolo Polyana im 
Kossopojana-Thal die bekanntesten, welche viel Eisenoxyd-
hydrat absetzen. Jenseits der Marmaroscher Alpen an der 
obern Czarny Czeremośc im Kolomeaer-Kreise von Gallizien 
ist der Sauerquell Burgut noch zu erwiihnen. Endlich in 
Siebenbiirgcn, wo sich die Formation des Karpathensand-
steins und die dazu gehórigen Kalksteine so sehr ausbrei-
ten, ist die Zahl der Sauerquellen nach Fichtel grofser, ais 
in jedem andern Lande, und er hat eine sehr grofse Zahl 
namhaft gemacht. 

E. G a s q u c l l c n . 

Schon ist es erwahnt, dafs mit den Sauerlingen und 
Schwefelqucllcn auch sehr starkę Gasentwicklungcn von 
Kohlensaure und Hydrothion.Gas yerbunden sind, dafs die 
Salzquelle von Prelulii freies salzsaures Gas ausstófst, und 
dafs die Erdólquellen oft mit Kohlenwasserstoffgas zugleich 
heryorbrcchen. Aufser diesen Gasquellen finden sich aber 
in den grofsen Massen des Salzthons noch andere. In W i e -
liczka ist innerhalb der Salzgruben schon auf mehreren 
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Punkten aus offenen Kliiften eine grofse Menge brennbaren 
Gases ausgestromt, welches sich bei Anniiherung einer 
Flamme schnell entziindet, mit blaulicher Flamme verbrennt, 
und mit atmosphdrischcr Luft gemengt gefahrliche Deto-
nationen vcrursacht. Es scheint dieses nichts ais Kohlen-
wasserstoffgas zu seyn. Yiel starker haben sich in neuerer 
Zeit solche Gasquellen in den Marmaroscher Salzgruben ge-
zeigt, und besonders merkwiirdig ist die, -welche seit dem 
18ten Marz 1826 in der Grube yon Szlatina in 45 Klaftcr 
Tiefe aus einer Spalte im Salzthon bis jetzt hervorstrómt, 
und seit dem lOten Mai 1826 zur Beleuchtung der Grube 
dient. Das Gas ist leichtcr ais atmospharische Luft, nicht 
detonirend, brennt mit blaulich weifser Flamme, setzt dabei 
Kohle ab, und lafst sich, mit atmospharischer Luft ver-
mengt, ohne Beschwerde cinathmen. *) Diese Gasart ist 
noch nicht naher untersucht, aber die Erscheinung, dafs sie 
ohne Gefahr abbrennt, lafst vermuthen, dafs yiclleicht viel 
reines Wasserstoflgas dem gekohlten Wasserstoffgas beige-
mengt seyn mag. 

1 4 2 . 

Schichtung. 

Das Schichtungsgesetz in der grofsen Gruppe des Kar-
pathensandsteins ist ein hóchst cinfaches. Eben so wie die 
Yerbreitung derselben dem Zuge der karpathischen Central-
lietten in einem grofsen Bogen folgt, eben so ist auch das 
Streichen der Schichten parallel der Bichtung der Gebirgs-
kette, d. h. an den Westkarpathen, die yon Siidwestsud nach 
Nordostnord laufen, streichen die Schichten des Sandsteins 
und Kalksteins in derselben Bichtung. In den Nordkarpa-
then, welche yon Westnordwest nach Ostsiidost laufen, von 
Jablunka bis zur moldauischen Granze, streichen alle Schich-
ten eben so. In den óstlichen Karpathen, zwischen Sieben-
biirgen und der Moldau, streichen sie von Nord nach Siid, 
und nur im flachen Siebenbiirgen, wo der Sandstein und 
die damit yerbundenen Salzmassen in einem grofsen Kessel 
gelagert sind, den ringsum iiltere Gebirge umgeben, haben 

*) Siehe P o g g e n d o r f s A n n a l c n d e r P h y s i k u n d C h e m i c . V I I . S. 131. 
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jene cinc oft horizontale Schichtung annchmen miissen. Fur 
die Nordkarpathen hat l ir . v. Schindler jenes Gesetz vóllig 
richtig erkannt, nur laufen die auf seiner Kartę angegebe-
nen Streichungslinien etwas zu weit gegen Nordwest, und 
sollten im westlichen Theile mehr nach Westnordwest und 
West gerichtet seyn, und ihre Yerlangerung ins Gebirge 
diesseits der Weichsel ist falsch. Im Grofsen geht das 
Hauplfallen der nordkarpathischen Gcbirgsscliichten gegen 
Siidwest, wie Hr. v. Schindler (S. 29) Yóllig richtig angiht, 
und es ist ganzlich falsch, dafs Hr. Beudant auf seinen 
Durchschnittsrissen von den Nordkarpathen nordóstliche 
Schichtensenkung ais herrschend angegeben hat. Es ist 
von grofser Wichtigkeit , die Schichtenstellung genaucr zu 
betrachtcn, und ich fangę damit wieder bei den Westkar-
pathen an, wobei ich die Durchschnitte Fig. 1, 2, 3 und 4 
auf Taf. VII zu vergleichen bitte. So wie in Mahren und 
Schlesien die Gruppe des Teschner Kalksteins ihre auf dem 
sudetischen Grauwackcn- und Steinkohlengebirge aufruhen-
den Schichten gegen Siidost und Siid cinsenkt, eben so 
bleibt diese Schichtenstellung in dem dariiber folgenden 
Karpathensandstein herrschend bis zum hohen Gebirgsriicken 
der Westkarpathen und am Aufang der Nordkarpathen b e i 
Jablunka; dann beugen sich entweder die Schichten allmah-
lich, oder sie stellen sich plótzlich auf den Kopf und wen-
den sich um, so dafs sie, vom Gebirgsriicken abwarts gegen 
das Thal der Waag, umgekehrt gegen Nordwest cinfallen, 
und diese nordwestliche Schichtensenkung bleibt nun herr-
schend bis zu den altern Gebirgsformationen am Faczkower 
und Fatra-Gebirge, von welchen sie abhangig ist. Im Gro-
fsen betrachtet, sind also die ganzen Westkarpathen mulden-
fórmig auf die Grauwacke der Sudeten und ihre Gegen-
fliigel im Faczkower Gebirge gelagert, wenn gleich die auf-
gelagerte Masse ihre Grundgebirge an Hohe weit iiberragt. 
Es kann also wohl seyn, dafs das Kalksteinlager von Stram-
berg in Mahren mit dem gleichen Kalkstein im Waagthal 
in der Tiefe muldenfórmig zusammenhangend ein und das-
selbe Lager sey, wie es der Durchschnitt Fig. 3 angedeutet 
tiat, wenn gleich yóllige Gewifsheit dariiber zu erlangen 
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nicht móglich ist. In den Nordkarpathen, wenn man sich 
das Gebirge von Inwald am nórdlichen Fufse durch die Ba-
biagóra bis zum Fufse der Tatra bei Koscielisko und Zako-
pane in der Richtung der Linie GH durchschnitten denkt, 
oder von Wieliczka durch das Thal der Kaba hei-auf eben-
falls wieder bis zur Tatra und der Zipser Magóra, so nci-
gen sich alle Schichten mit wenig Ausnahmen gegen Siid-
westsud unter mehr und weniger steilcn Winkeln. Im 
hohen Gebirgsriicken stellen sie sich wieder scnkrccht und 
schwanken in der Stellung gegen Siidwest und Nordost bis 
fast zum siidlichen Fufse des Gebirgs im obern Arva - und 
Dunajec-Thal. Dann richten sie sich meistens, z. B. sehr 
deutlich am Abhange gegen Nowytarg herab und im ganzen 
Dunajec-Thal bis Czerwony Klosztor, abermals auf, und 
stehen theils ganz senkrecht, theils unter 80° gegen Siiden 
geneigt, welche Schwankung der Kalksteinzug bei Szaflary 
und Czorstyn zeigt. In der Ebene von Nowytarg und an 
der Zipser Magóra herrscht aber wieder siidliche Schichten-
senkung, die im Thale des weifsen Dunajec aufwarts bis 
zum Fufse der Tatra bei Zakopane immer flacher und flacher 
wird, und die hóchst interessante Erscheinung darbietet, 
dafs die Schichten des Sandsteins an den steil gegen Nor-
den einsenkenden Schichten des Nummulitenkalks nur sehr 
wenig und unbedeutend aufgebogen sind. Denken wir uns 
ferner in Ostgallizien das Gebirge durchschnitten vom nord-
lichen Fufse bei Dobromil und Lacko bis zum siidlichen 
Fufse bei Unghwar und Munkatsch inUngarn, so fallen alle 
Schichten gegen Siidwest, ausgenommen im hohen Riicken 
des Gebirgs, wo dic eingelagerten Schiefer eine kurze Di-
stanz gegen Nordost fallen. "Von Uterop in Pokuticn durch 
die hóchsten Granzalpen der Marmarosch bis zu den Salz-
gruben von Rhonaszek und Sugatak fallen alle Schichten 
nach Siidwest, und nur im hóchsten Gebirge sind sie sehr 
steil oder ganz senkrecht aufgerichtet. Im Durchschnitt 
von Tkaczika in der Bukowina bis an den siebenbiirgischen 
Trachit am Gebirge Pietre le Ros nach der Linie PQ fallen 
von Tkaczika bis nach Wama alle Schichten gegen Siid-
west, dann bis zum Glimmerschiefer alle gegen Nordwest, 
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umgekehrt jenseits der Glimmerschieferkette wieder gegen 
Siidwest, und es ist mithin hier sichtlich, dafs nur die Er-
hebung der Centralkette die herrschende siidwestliche 
Schichtenneigung auf eine geringe Gebirgsbreite in die ent-
gegengesetzte umwandeln konnte. 

Ist nun durch so zahlreiche Beobachtungen von Hacquet, 
v. Schindler, v. Oeynhausen, v. Lill und mir selbst ais evi-
dent erwiesen zu betrachten: 

d a f s in den g a n z e n N o r d k a r p a t h e n a l l e 
S c h i c h t e n v o n W e s t n o r d w e s t nach O s t s i i d -
o s t u n d v o n N o r d w e s t n a c h S i i d o s t s t r e i -
c h e n , u n d im A l l g e m e i n e n h e r r s c h e n d g e -
g e n S i i d w e s t u n d S i i d w e s t s i i d e in f a l l e n . 

so miissen wir doch auf der andern Seite auch zugestehen, 
dafs innerhalb dieser grofsen Gebirgskette muldenformige, 
sattelfórmige und wellenfórmige Schichtung nicht ganz fehlt, 
und dafs mithin in gewissen, aber gegen das Ganze unbe-
deulenden Gebirgsbreiten nordóstliche Schichtensenkung yor-
handen ist. 

Ich mufs hierbei zunachst von dem Gebirgsstrich am 
nórdlichen Fufse der Karpathen sprechen, in welchem das 
Steinsalz yorziiglich abgelagert wurde. Fiilschlich hat man 
oft behauptet, dafs die Stcinsalzflótze von Wieliczka ihr 
Fallen gegen Norden liatten, und defshalb sich mit der 
Hoffnung geschmeichelt, dafs man dieselben in grófserer 
Teufe diesseits derWeichsel im jetzigen Kónigreiche Polen 
antreifen miifste. Ich habe aber schon 1817 und 1821 mich 
vóllig uberzeugt, dafs diefs ungegriindet ist, und dafs, der 
wunderbaren wellenfórmigcn Lagerung der Wieliczker Flótze 
ungeachtet das siidwestliche Fallen in die Karpathen hinein 
ais Hauptregel nicht zu yerkennen ist.*) Schon die auf-

*) In meinen geognost isc l i cn Bemerhungcn auf e iner Iieise durch 
die Karpathen u n d Ungarn, 1824. I. ThI. 2. Cap. S . 21 f. habe 
ich die Lagerung und wirhl i che Gestaltung d e r Salzfldtze von 
W i e l i c z k a und Bochnia so specie l l geschi ldert , d a f j ich diesei 
hier nicht w i e d e r h o l c n wil l und darauf verwc ise , Dadurch 
w i r d auch I l rn . Bcudant 's unrichtigc Ansicht v o n d e r Gestal 
tung d ieser Steinsalzmassen besc i t igt . 
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merksame Betrachtung der Abbaue auf den Spiza-Flótzen 
und die bergmannischen Versuchsbaue zur Auffindung neuer 
Flótze lafst diefs errathen. Was ich 1S24 mit unyollkom-
menen Hiilfsmitteln versuchte, ideale Durchschnitte durchs 
Wieliczker Gebirge zu liefern, ist seitdem von Hrn. v. Lill 
vollkommen ausgefiihrt worden. Die von ihm markschei-
derisch aufgenommenen und alle geognostischen Yerhiiltnisse 
yortrefflich darstellenden Durchschnitte (Profile) aller Ge-
birgsschichten innerhalb der Wieliczker Gruben, welche 
ich 1827 in der Markscheiderei zu Wieliczka sah, und von 
denen eine óffentliche Mittheilung sehr zu wiinschcn ware, 
haben es nun zur mathematischen Gewifsheit erhoben, dafs 
das Hauptfallen gegen Siidwest gcrichtet ist, und dafs, wenn 
alles Steinsalz innerhalb der heutigen Baue ausgehauen ware, 
nur nach jener Weltgegend eine neue Ausrichtnng der Flótze 
in der Tiefe móglich ware. 

In Bochnia fallen die Salzschichten theils gegen Nor-
den, theils gegen Siiden, weil sie an einem steil erhobenen 
Riicken, der von Westcn nach Osten lauft, zu beiden Seiten 
angelehnt sind. In dieser steilen Stellung kónnen sie nicht 
gebildet seyn, sondern der Riicken ist von unten erhoben, 
und somit beweisen die einerseits gegen Norden fallenden 
Schichten gar nichts gegen die allgemeine Regel. 

In dem grofsen Salinenzuge zwischen Sambor und Stry 
in der Nahe von Drohobicz sind vorziiglich drei Salzflótze 
bekannt. Das Hauptflótz von Lacko und Starasol (s. Taf. VII. 
Fig. 7 den Durchschnitt yon Lacko) fiillt gegen Siidwest, 
dahingegen die schwacheren von Huczek und Kwoszenina, 
welche jenem nach Siiden, also im Hangenden yorliegen, 
fallen gegen Nordost. Hier ist demnach eine muldenfórmige 
Lageiung gewifs, weil aber von Kwoszenina weiter nach 
Siiden wieder alle Gcbirgsschichten gegen Siidwest fallen, 
so bleibt auch hier die Hauptregel ungestórt, und die Schich-
ten von Lacko miissen in der ganzen Gegend ais die tiel'-
sten und altesten der Formation gelten. Die sondcrbaren 
schwefel- und bleiglanzfiihrenden Mergelflótze von Trusko-
wice bei Stry (s. Taf. VII Fig. 8) fallen alle und constant 

Ftscl, gcognosl , Be łchre ib . Yon Polon. I ł . 9 
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gegen Siidwest, wie der damit wechselnde und darauf lie-
gende Sandstein. 

Bei der Salinę Maniawa (s. Taf. VII Fig. 9) ist das Salz-
flótz riickenartig gebogen, und fallt, wie der darauf liegende 
Sandstein, einerseits nach Norden, andererseits gegen Siiden. 
Hier tritt also ein ahnlicher Fali wie bei Bochnia ein. 
In der Salinę Kossow (s. Taf. Vi i . Fig. 10. 11) ist das Salz-
flótz wellenfórmig gelagert, und an der Siidseite des Pruth, 
zwischen Lanczyn und Kniazdwór^ fallen die Sandstein-
schichten gegen Nordost. In den Salinenschichten yon 
Kniazdwór beobachtete man in den obern sehr zerriitteten 
Schichten ein Fallen 58° in Norden, in den tiefern und 
regelmafsigeren ein Fallen nach Siiden und 20° »n Westen. 
Bei der Coctur Molodyatin stehen die Schichten fast senk-
recht gegen Siiden gerichtet, und bei Uterop fallen alle 
Schichten wieder regelmafsig gegen Siidwest. W i r sehen 
also wohl, dafs von Maniawa bis Kossow mulden- und sattel-
formige Biegungen vorkommen, aber die Hauptregel des 
Fallens gegen Siidwest bleibt immer, denn das lehren die 
Gebirgsdurchschnitte siidwarts von Uterop und Kossow. 

Wenden wir uns von dem Salinenzug ins hóhere Ge-
birge, so bietet der Karpathensandstein ebenfalls hier und 
da muldenformige Schichtung dar, aber auf sehr beschrankte 
Ausdehnung. Die iiberall ais herrschend sichtbare Schichten-
neigung gegen Siidwest und Siid weicht nur hier und da 
einer nordóstlichen. Da wo im Siiden des Jablunkaer Ge-
birgs die nórdlichen Harpathen sich an die westlichen an-
schliefsen, ist bei Czacska und Skalitz die nordwestliche 
Schichtenneigung noch zu beobachten, die ich im Waagthal 
und auf dessen Ostseite bis zum Faczkower Gebirge ais 
Regel angab. Von jenem Wendungspunkte der Gebirgskette 
bei Jablunka an gegen Osten aber ist der nordóstliche 
Schichtenfall selten. Er zeigt sich hier und da bei Sey-
pusch, an der Babiagóra, im Thale des Dunajec bei Czorstyn, 
aber hier nur schwankend, bald nórdlich, bald siidlich, zwi-
schen Hanusfalva und dem Riicken der Zipser Magora, bei 
Szczawa und Tylmearowa westlich von Alt-Sandec, bei D o b -
czyce unterhalb Mislenice im Raba-Thal. Dahingegen ist 
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es falsch, wenn Beudant zwischen Nowytarg und Mislenice, 
oder v. Schindler zwischen Bochnia und Neu-Sandec nord-
óstlichen Schichtenfall ais herrschend angeben. Ich begreife 
nicht, wie man diefs behaupten kann, wenn man die Thaler 
der Raba und des Dunajec durchwandelt, denn mit unbedeil-
tenden Ausnahmen fallen alle Schichten in diesen Thalern 
30 — 60° gegen Siidwest. Noch weiter ostwarts fallen dia 
Sandsteinschichten zwischen Lublau und Scheben mitunter 30° 
gegen Nordwest, und in dem hóchsten Riicken der Bieskiden 
und des Biesczat zeigt sich allerdings ein schmaler etwa 1 — 2 
Meilen breiter Gebirgsstreifen, in welchem nordóstlicho 
Schichtensenkung vorherrscht. Dazu gehóren 

1) die Gebirgsschichten zwischen Osiko und Bartfeld, 
wahrend die zwischen Osiko und Eperies und zwischen Bart-
feld und Graab nach Siidwest fallen. 

2) Die zwischen Graab und Rrepna; dann aber folgen 
wieder alle Schichten gegen Dukla und Jasio hin der Haupt, 
regel. 

3) Die an denQuellen desOslawa- und Hoszewka-Bachą 
im Sanoker Kreise, von Preluki und Bystre bis ungefahr zur 
ungarischen Granze. 

4) Die Gebirgsschichten bei Smorza und Iwaskowice zwi-
schen den Quellen des Opier und Stry, und 

5) die Schichten siidwarts von Brzaza oberhalb Myzun. 
Also hauptsSchlich nur die dunkeln Schiefer, welche 

durch das Yorkommen der sogenannten Marmaroscher Quarz-, 
krystalle bekannt sind, und also wohl auch noch ihre weitere 
Fortsetzung bis gegen die Czarny Czeremosc hin. — W i e 
unbedeutend sind also diese wenigen gegen Nordost geneig. 
ten Schichten gegen die grofse Masse des gegen Siidwest ge. 
schichteten Gebirgs von der obern Weichsel bis zur Moldawa 
und siidwarts in den ungarischen Comitaten Arva, Liptau, 
Zips, Scharos, Zemplin, Unghwar, Beregh und Marmarosch J 

Den Winkel des Schichtenfalls anlangend, so ist stai kes 
Fallen weit haufiger ais flaches. Ais Regel kann man einen 
Neigungswinkel von 30—60° gegen den Horizont annehmen, 
Dieser verandert sich natiirlich, wo mulden-, sattel- und 
facherfórmige Lagerung yorkommt, denn dann legen sich 

9 * 
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einerseits die Schichten flacher, und auf kurze Distanzen ganz 
horizontal; andererseits stellen sie sich senkrecht auf. Sehr 
flachę und fast horizontale Schichtung ist selten, sie findet 
sich nur im obern Arva-Thal, im Thal des Biały Dunajec zwi-
schen Szaflary und Zakopane, beim ostgallizischen Eisenstein, 
bergbau zu Strona bei Smolna, zu Mizun, zu Pasieczna und 
Dora bei Nadworna und im flachen Siebenbiirgen. Senk-
rechte und fast senkrechte Schichtenstellung ist sehr haufig, 
am Gebirgsriicken bei Jablunka, an der Babiagóra, zwi-
schen Jordanow und No wy targ, bei Zakluczyn unweit W i e -
liczka, zu Bochnia, fast langs dem ganzen siidlichen Zuge de9 
karpathischen Klippenkalks, in dem hohen Gebirgsriicken zwi-
schen der Marmarosch und Pokutien und weiter herab im 
obern Pruth-Thal, und in dem aus fast lauter Quarzfels be-
stehenden Gebirge an der Czeremośc, am Pietra-Bach, an 
dem obern Sereth und der Suczawa. 

V i e r t e A b t h e i l u n g . 

U e b r i g e all g e m e i n e Y e r h a l t n i s s e d e r g a n z e n 
F o r m a t i o n . 

G. 1 4 3 . 

Erhebung der Formation. 

In der grofsen Karpathenkette sind bis jetzt noch sehr 
wenige trigonometrische und barometrische Hohenmessungen 
gemacht worden, und defshalb ist es unmoglich, ganz genau 
die relatiye Erhebung unserer karpathischen Sandstein- und 
Kalkformation zu bestimmen; doch will ich das Wenige, was 
uns dariiber die Messungen Hacquet's, Wahlenberg's, Beu-
dant^ und einiger Andern gelehrt haben, nach den Gruppen, 
in welche wir die Formation eintheilten, zusammenstellen, 
wobei ich alle Angaben auf den Pariser Fufs reducirte. *) 

* ) A u s d e r G r u p p e des T e s c h n e r Kalksteins sind mir gar ke ine 
Messungen bekannt , unge fabr w i r d d iese lbe 800—2000 Par iser 
Fufs s ich i iber das M e e r e rheben . 
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1) D i e G r u p p e n d e r t a t r i s c h e n S c h i e f e r - u n d 
N u m m u l i t e n - K a l k s t e i n e . 

Alpe Chocs am Westende der Tatra . 4913 Fufs Wahlenb. 
Bad Luczki an dereń Fufs . . . . 1842 — — 
Die Kalkalpen zwischen dem Chocs und 

der Biała skala 3600 — — 
Die hóchsten Spitzen des Nummuliten-

kalks sudwarts von Koscielisko und 
Zakopane . 4600—5600 — — 

Die Auflagerung der Kalkalpen auf den 
Quarzfels und Granit imhintern Kes-
marker Gebirge 

a) am Rothen Lehm 4371 — — 
b) am Sattel 5379 — — 
c) im Drechselhauschen . . . . 4600 — — 

Die hochsten Spitzen dieser Kalkalpen 
a) am Thorigten Gern und der 

Łammerspitze 6300 — — 
b) in den hintern Leithen . . . 6184 — — 

Hóchster Punkt der Zipser Magóra . 3500 — — 
Zarer Pafs 3286 — — 
Jaworina in dem Kolower Thal . . . 3012 — — 
Fufs der Schiefer - und Nummuliten-

kalkbergc 
a) bei Koscielisko und Zakopane . 2400 — circa 
b) bei Habowka an der Studena . 2175 — Wahlenb. 
c ) bei Zuberetz unweit davon . . 2293 — — 

An der Siidseite der Tatra 
a) Nummulitenkalk bei Vichodna . 2319 — — 
b) bei Belanzko 2382 — — 
c) zwischen Csorba und Lucsiona . 2300 — im Mittel 
d) bei Schwartzwaag 2200 — Wahlenb, 
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2) D i e G r u p p e n d e r G r y p h i t e n - , N u m m u l i t e n -
u n d B r e c c i e n - K a l k s t e i n e an d e r B u k o w i n e r 
C e n t r a ł k e t t e . 

Dorf Borsa am westlichen Fufse dieser Kalkstein-
kette in der Marmarosch 2043 F. *) 

Die Hohen der hieher gehórigen Gebirge nórdlich 
von Kirlibaba schatzt Hacquet zu 480Q — 

Die Hóhe der Kalkalpe Pietre le Domine schatzte 
Hr. v. Lill zwischen 5 und 6000 — 

3) D i e G r u p p e d e s K a r p a t h e n s a n d s t e i n s m i t d e n 
S a l z a b ł a g e r u n g e n . 

Der hochste Punkt des Karpathensand-
steins auf der Spitze der Babiagóra 
in den westlichen Nordkarpathen*) . 5400F.nachHacquet 

Der hochste Punkt des karpathischen 
Klippenkalksteins auf den Alpen Ko-
szudecz und Stocha zwischen dem 
Trentschiner und Arraer Comitat . 4876 — — 

Der Karpathensandstein am nórdlichen 
Fufse der 1'ati'a 

a) im Arva-Thal vom Einflusse der 
Arva in die Waag bis Trsztena 

1235 bis 1819 — Wahlenb. 
b) beim Dorfe Czarny Dunajec . 1959 — — 
c ) bei Nowytarg 1735 — — 
d) bei Czorstyn am Dunajec . . 1692 — Beudant 

* ) D i e wen igen Messungen aus d e r Marmarosc l i sind entlehnt 
aus J. v. Csap loy i c s t o p o g r . statist. A r c h i v des K o n i g r c i c h s 
Ungarn, I I . Bd . S. 377. 

* * ) Diese I Iacquet ' sche Best immung ist durcli e ine durch H r n . 
P r o f . Zeuschner v o n Krakau im S o m m e r 1830 v o r g c n o m m e n c 
Baromctermcssung b is a u f e ine Kleinigkeit bestatigt w o r d e n . 
W i r w e r d e n d i c g c n a u c r e B e r e c h n u n g dieser Messung d u r c h 
Hrn. W e i f s e , P r o f e s s o r d e r A s t r o n o m i e zu Krakau, gewi f s ó f -
f cnt l i ch erhalten. Wahlenberg's> Best immung zu ^800 Fufs 
w a r also falscb, 



der einzelnen Gelirgs - Formationen. 135 

e) bei Suchahola óstlich von 
Trsztena 2421 — Wahlenb. 

f ) bei Jurgów an der Białka . . 2389 — — 
Der Karpathensandstein an der sud-

lichen Seite der Tatra 
a) im Waagthal von Lubochna bis 

Hradek 1289 bis 1848 — — 
b) am Hochwald 2689 — — 
c) in der Zips, und zwar 

1) bei Yolka 2062 — — 
2) bei Kesmark 1850 — — 
3) bei Alt-Walldorf . . . . 2215 — — 
4) bei Rosc 2041 — — 
5) am Grofs - Schlagendorfer 

Sauerąuell 3014 — — 
6) Berg Ihla zwischen Lublau 

und Leutschau 3800 — — 
7) Stadt Iglo 1412 — Beudant 
8) zwischen Iglo und Kesmark . 2210 — — 
9) Hohen bei Lublau . . . . 2693 — — 

Die tiefsten Punkte, wo in Ungarn sich 
noch Karpathensandstein zeigt 

a) in der Ebene von Uj-hely . . 381 — — 
b) in der Ebene von Nagy Mihaly 600 — — 

Der tiefste Punkt, wo in Klein-Polen 
der Karpathensandstein noch aus-
geht, bei Neukanowice an derWeicl i -
sel, 5 Meilen unterhalb Krakau, kann 
geschatzt werden zu 454 — 

Die Sandsteinkette von der Zipser Ma-
góra an bis nach Pokutien iibersteigt 
an Hohe nicht . . . . 2500 bis 4000 — 

Die hóchsten Punkte des dem Karpa, 
thensandstein angehórigen Quarzfels 
und der Conglomerate in Pokutien 
und der Bukowina bestimmt Hacąuet 
zu 4800 bis 5400 — 
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Die hóchsten Punkte der dern Karpa-
thensandstein angehórigen Schiefer-
und Conglomeratberge in der Mar-
marosch sind: 

a) Guroboy auf der Alpe Troyaga 4581 — 
b) Gipfel der Alpe Pietros hinter 

Kórósmezo 6837 — 
c ) der Sattel zwischen Pietros und 

der Hoverla 5374 — 
d) Dorf Kórósmezo 2253 — 

Tiefste Punkte des Karpathensandsteins 
in der Marmarosch 

a) bei Hufsth an der Theifs . . 1263 — 
b) beim Kronmarkt Telsó . . . 1425 — 

Niveau des Steinsalzgebirgs 
a) in Wieliczka 784 — Beudant 
b ) in Sandorfalva ) n £ • • 1593 — — 
c) in Kerekhegy ( « § • • 1507 — — 
d) in Talaborfalya ) ? . . 1588 — — 

L a g c r u n g d e r F o r m a t i o n . • 

$. 144. 
hagerung der Felsarten und ihrer Gruppen gegen einander 

innerhalb der Formation selbst. 

Wir haben gezeigt, dafs am Fufse der Karpathen in Mah-
ren, Schlesien und dem westlichsten Theile von Gallizien eine 
Gruppe von Felsarten gelagert ist, welche aus einem dichten 
•łnd spathigen dunkeln bituminósen Kalkstein und bituminó-
sen Mergelschiefern zusammengesetzt ist, welche nach ihren 
Gesteinen und den darin eingeschlossenen Yersteinerungen 
hóchst wahrscheinlich mit der Formation des Łias- oder des 
Gryphitenkallis verglichen werden kann. W i r haben sodann 
weiter gezeigt, dafs diese Gruppe lichte, jura-ahnliche Kalk-
steine einschliefst, welche in viel grófserer Entwickelung im 
Karpathensandstein sich wiederholen, dafs sie ferner Schich-
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ten von genieinem Karpathensandstein und dieselben Horn-
stein- und kalkigen Schieferthonschichten einschliefst, welche 
jenen so sehr charakterisirendals ferner, indem alle Schich-
ten jener Gruppe von den Sudeten ab gegen Siidost und Sii-
den unter die Karpathen einfallen, nach oben/ .u die Mergel-
schiefer und Kalksteine der untern Gruppe beharrlich mit 
Karpathensandstein wechsellagern, und von demselben zuletzt 
in gleichfórmiger Lagerung bedeckt werden. Aus diesen That-
sachen folgt nun der Schlufs: 

d a f s d e r s c l i l e s i s c h - m i i h r i s c h e L i a s k a l k 
( T e s c h n e r K a l k s t e i n ) u n d d e r K a r p a t h e n -
s a n d s t e i n i n n i g v e r b u n d e n zu e i n e r u n d 
d e r s e l b e n F o r m a t i o n g e h ó r e n u n d d a f s am 
n o r d w e s t l i c h e n A b f a l l d e r K a r p a t h e n j e -
n e r s c h l e s i s c h - m a h r i s c h e L i a s k a l k n u r d a s 
a l t c s t e o d e r t i e f s t e G l i e d d i e s e r F o r m a -
t i o n i s t . 

W i r haben hierauf weiter im Verfolg unserer Arbeit ge-
zeigt, dafs in der grofsen Kette der Karpathen an drei Punk-
ten, und zwar an den aus Urgebirgen bestehenden Centralket-
ten der Tatra, der siebenbiirgisch-bukowiner Kette und am 
Fogarasz-Gebirge unter dem Karpathensandstein hervortre-
tend, abermals eigenthiimliche Kalksteingebilde in steiler Stel-
lung an den Urgebirgsketten aufgerichtet sind. An der Glim-
merschieferkette, welche aus der Bukowina bis ins siidóstliche 
Siebenbiirgen reicht, ' bestehen diese angelehnten Kalkstein-
gebilde aus wirklichem versteinerungsreichem Gryphitenkalk, 
Stein, verbunden mit dunklen Nummulitenkalksteinen, Mer-
gelschiefern, bunten Kalkbreccien und lichten , theils dem 
Jura-, theils dem sogenannten jungern Alpenkalkstein łihn-
lichen Kallisteinen. W i r sahen, dafs alle diese mit Karpathen-
sandstein wechsellagern, der in den obern oder aufsersten 
Schichten sich immer mehr hauft, und zuletzt alleinherrschend 
darauf lagert. — An der Tatra haben wir erkannt, dafs un-
mittelbar auf den Granit sich quarzige Gesteine lagern, wel-
che die Stelle der Grauwacke einnebmen sollen, zum Theil 
aber versteinerungsreich werden, und sich dem Kalkstein an-
schliefsen und in ihn eingreifen. Auf diese quarzigen Fela-
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arten oder den Granit unmittelbar folgen sodann, wie in der 
Bukowina, dunkle, sandige und versteinerungsreiche Nurfl-
muliten- und Schieferkalksteine, wechsellagernd mit Kalkbrec-
cien, schwarzen, bunten und quarzigen Schiefern und wah-
rem Karpathensandstein, der sich eben so, wie in der Buko-
wina und Siebenbiirgen, zuletztrein darauf lagert. Hier fehlt, 
wie es scheint, der Bukowiner Gryphitenkalk, aber iibrigens 
ist in den Gesteinen und den eingeschlossenen Petrefacten 
zwischen der Tatrischen und Bukowiner Kalksteingi-uppe eine 
solche unverkennbare, und bis auf Kleinigkeiten herabrei-
chende Uebcreinstimmung yorhanden, dafs wir dieselben fiir 
vóllig identisch und gleichzeitig erklaren miissen. An der 
Tatra verbinden sich mit dieser gemischten Kalksteingruppe 
ohne Granze andere dunkle und noch andere lichte und rothe, 
zu hohen Alpen aufgethiirmte Kalksteinarten, welche bisher 
fiir Uebergangskalkstein angesehen wurden, aber bei genaue-
rer Priifung nicht dazu, sondern ebenfalls zu unserer Forma-
tion gezahlt werden miissen. 

Bedenken wir nun ferner, dafs alle diese drei Kalkstein-
gruppen: die Teschner (schlesisch - mahrische), die Bukowi-
ner und die Tatrische in Riicksicht ihrer geognostischen Stel-
lung einander ganz gleich sind, alle drei nach oben zu mit 
Karpathensandstein wechsellagern, und zuletzt von ihm be-
deckt werden; dafs viele Gesteinsahnlichkeiten sich zwischen 
allen dreien darbieten (selbst der fremdartige Diorit im Buko-
winer Kalkstein (Poszorita) wie im Teschner Kalkstein, wenn 
gleich dort viel beschrankter, auftritt), dafs endlich in BetrefF 
der Petrefacten die charakteristischen Gryphiten und Pectini-
tcn im Teschner Kalk denen im Bukowiner gleichen; in jenem 
nur die Nummuliten fehlen, Bukowiner und Tatrischer Kalk-
stein aber, wie schon beriihrt, nicht getrennt werden kón-
nen, so geht daraus der Schlufs hervor: 

d a f s a l l e d i e s e d r e i K a l k s t e i n g r u p p e n d e r 
K a r p a t h e n , i m G r o f s e n b e t r a c h t e t , ais E i n e 
B i l d u n g , u n d a l l e z u s a m m e n , a i s e i n G l i e d 
d e r L i a s f o r m a t i o n u n s g e l t e n m i i s s e n . 

Schreiten wir in dieser allgemeinen Betrachtung zum 
Karpathensandstein selbst, der jenen Kalksteinen innig ver» 
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bunden und nicbt davon zu trennen ist, und erinnern uns zu-
riick, dafs die Tatrisch-Bukowiner eigenthiimlichen Triimmer-
kalksteine sich auch im Karpathensandstein selbst am Faczko-
wer Gebirge und zum Theil in Mahren wiederholen; dafs tho-
nig bituminose Kalksteine ganz dem Teschner und denen yon 
Poszorita und an der Pietre le Domine gleich sehr oft mit 
Karpathensandstein -wechsellagern; dafs bituminose Mergel-
schiefer und dachschieferahnliche Schiefer, wie sie in der 
Teschner und Tatrischen Kalksteingruppe yorkommen, mitten 
in der hohen Sandsteinkette die hóchsten Alpen zwischen Po -
kutien und der Marmarosch zusammensetzen, auch sich aufser-
dem zwischen Sandstein in Oberungarn wiederholen; dafs 
dieselben weifsen, grauen und rothen, dem Jura- und Alpen-
kalk ahnlichen Kalksteine, welche bei Stramberg im Teschner 
Kalkstein ais machtiges Lager auftreten, an der Tatra, in den 
siebenbiirgisch-moldauischen Granzgebirgen, am nordóstlichen 
Abfall des Fogarasz-Gebirges, bei Thorda Hoschadek und an 
andern Orten zwischen Siebenbiirgen und Ungarn bis zu 
6000 Fufs hohen Alpen aufgethiirmt sind, im Karpathensand-
stein eingelagerte lange Ziige (unsern Klippcnkalkstein) for-
miren, und dafs endlich die Versteinerungen jener drei Kalk-
steingruppen im Karpathensandstein, seinen Schiefern und 
Salzablagerungen ebenfalls yorkommen, und sich mit noch 
mehr verwandten yermehren, so werden wir endlich zu dem 
Schlusse gefiihrt: 

d a f s d e r K a r p a t h e n s a n d s t e i n s a m m t a l l e n 
s e i n e n u n t e r g e o r d n e t e n F e l s a r t e n m i t j e -
n e m g e m i s c h t e n K a l k s t e i n g e b i l d e e i n e r 
u n d d e r s e l b e n F o r m a t i o n a i s o b e r e s G l i e d 
a n g e h ó r t , u n d w e n n j e n e s d c m L i a s k a l k ent -
s p r i c h t , a u c h d i e s e r S a n d s t e i n d e m S a n d -
s t e i n d e r L i a s f o r m a t i o n p a r a l l e l s e y n w i r d . 

Verweilen wir ferner etwas langer bei der Hauptgruppe 
des Karpathensandsteins, welche eine so aufserordentlich gro-
fse Ausdehnung besitzt, um die Lagerung der einzelnen Haupt-
felsarten gegen einander zu priifen, aus denen diese Gruppe 
zusammengesetzt ist, so rufę ich liierzu zuerst den in §. 1 4 i 
bewiesenen Erfahrungssatz ins Gedachtnifs zuriięk; 
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dafs in den 80 Meilen Iangen Nordkarpathen alle Schich-
ten beharrlich von Westnordwest nach Siidostsiid strei-
chen, und mit wenig Schwankungen gegen Siidwest 
ins Gebirge fallen. 

Daraus folgt , dafs die am weitesten gegen Norden gela-
gerten und am nordlichen Fufse des Gebirges ausgehenden 
Schichten die altesten und tiefsten, die mit gleichformiger 
Lagerung darauf weiter gegen Siiden folgenden und im hohern 
Niveau ausgehenden die relatiy jiingern und jiingsten sind, und 
dafs mithin die ganze liildung der Nordkarpathenkette von 
Nordost nach Siidwest fortschritt. 

Nun finden wir langs diesem nordlichen Fufse des Gebir. 
ges diejenige Abtheilung der karpathischen Sandsteinformation 
gelagert, welche den langen Zug der gallizischen Steinsalz-
massen einschliefst, und folgern daraus mitRecht , dafs diese 
die tiefsten (namlich bekannten) und altesten Schichten der 
ganzen Noi'dkarpathen sind. 

Andere Geognosten haben, ohne jenes durchgreifende 
Schichtungsgesetz zu kennen, nach dem Yorgange des Hrn. 
Beudant, gerade das umgekehrte Verlialtnifs angenommen; sie 
haben behauptet, dafs von Mislenice bis zur Weichselniede-
rung andere jiingere Sandsteine ais der eigentliche Karpathen-
sandstein gelagert waren, und dafs die am Ausgehenden nur 
von All imonen bedeckten Salzmassen von Wieliczka mit dem 
Salzthon und Gyps ein am Fufse des Gebirges spater abgela-
gertes tertiares Gcbilde seyen. Der Glaube, dafs die im hohern 
Niveau ausgehenden Schichten die altesten waren, und nórd-
liche Schichteneinscnkung die herrschende ware, hat haupt-
sachlich die falsche Behauptung herbeigefiihrt, dafs die am 
Fufse lagernden Steinsalzmassen die jiingsten Gebilde seyn 
miifsten, eben weil sie im tiefsten Niveau liegen. 

Die ganze Schilderung, welche ich im umfassenderen 
Mafsstabe von der Formation gegeben habe, hat diese auf 
unsicheren und falschen Voraussetzungen beruhende Ansicht, 
wie ich hoffe , schon griindlich widerlegt. Was Hrn. Beu-
dants Behauptung anbetrifft, dafs die Sandsteine zwischen 
Mislenice und Wieliczka eine andere Bildung ais die im ho-
hern Gebirge seyen, sobitte ich jeden, der nur Gelegenheit hat, 
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yon Wieliczka bis Nowytarg, oder von Bochnia bis Sandec zu 
reisen, oder die Gesteinc dieser Gegenden im Cabinette zu 
sehen, darauf aufmerksam zu seyn. Der Unbefangene wird 
mir sodann zugestehen miissen, da('s der Sandstein, der in den 
Wieliczker Gruben, und gleich im Hangenden des Salzthons 
bei Sierza und Lednica, oder zwischen Wieliczka und Boch-
nia, ganz am Fufse des Gebirges, oder zwischen Bochnia und 
Wiśnicz yorkommt, gar nicht zu unterscheiden ist von dem 
Sandstein im Raba-Thal, oberhalb Mislenice, oder bei Jorda-
now oder zwischen Nowytarg und Zakopane; er wird ihn ab-
wechseln sehen mit denselben Schieferthonen, Kieselkalkstein 
und mergeligen Schichten, sowohl an jenen tiefern ais an die-
sen hóhern Gebirgspunkten. W e r diese Gesteine ais yerschie-
dene Formationen trennen will , der zerschneidet gewaltsam, 
was die Natur wie aus Einem Gusse zu einem Ganzen yerband. 
Ja selbst wenn man auf kleine Gesteinsverschiedenheiten ei-
nen iibergrofsen Werth legen wollte, so miifste man zugeste-
hen , dafs yiele Sandsteine am Fufse des Gebirges bei Wie-
liczka, Mogilani, Kalwaria und Mislenice ein alteres, mehr 
grauwaclienahnliches Ansehen haben, ais die im hóhern Ge-
birge gelagerten. Die Gesteine widersprechen also schon der 
Meinung des Hrn. Beudant, um so mehr aber die schon oben 

142 erwiesene Thatsache, dafs sowohl zu Wieliczka, ais in 
Ostgallizien zu Lacko, Starasol und bis nach Tkaczika in der 
Bukowina die regelmiifsigen Salzflótze ihr Hauptfallen gegen 
Siiden haben. Hr. Beudant sah die Steinsalzmassen von Wie -
liczka nur ais unregelmiifsige und linsenfórmige Stiicke (amas) 
an, allein schon altere Beschreibungen dieser Gruben wider-
sprechen dem, und ich habe in meinen mehrmals beriihrten 
Reisebemerkungen ausfuhrlich die wahre Gestaltung und Ueber 
einanderlagerung der yerschiedenen Salzlagerstatten und iibri-
gen Gebirgsschichten in den Wieliczker und Bochnier Gruben 
geschildert, welche ich zur Yermeidung einer Wiederholung 
jetzt iibergehe. Dazu fiige ich nur noch hinzu, dafs die neue-
ren Erfahrungen, und die yon Hrn. y. Lill markscheiderisch 
aufgenommenen Schichtungsprolile eyident erwiesen liabcn, 
dafs langs der ganzen bekannten Erstreckung der Wieliczker 
Sąlzlagerung, und zwar im nórdlichen und also hangenden 
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Theile des Salzthons drei ausgezeichnete Sandsteinlager ein-
geschiehtet sind, welche ebenfalls gegen Siiden fallen, densel-
ben Sandstein mit Fucus - Abdriicken fiihren ais die hohern 
Berge der Karpathen, und dafs sie also ausgezeichnete Vor-
liiufer der machtigen darauf lagernden Sandsteinformation der 
Karpathen sind. Diefs entscheidet fur Wieliczka meine An-
sicht voll ig, dafs Steinsalz- und Sandsteinbildung dieses Ge-
birges n i c h t getrennt werden kónnen. In Ostgallizien ist 
diese Erfahrung bei dem Coctur-Bergbau schon seit alter Zeit 
gemacht, weil dort die Abwechselung des Sandsteins mit dem 
Salzthon, Steinsalz und Gyps viel haufiger stattfindet, und alle 
Tage noch beobachtet werden kann. Das Steinsalz und der 
Salzthon von Tkaczika, Kossow und Lacko ist aber dasselbe 
ais das von Soovar, Bochnia und Wieliczka, und schon dar-
aus hatte man schliefsen sollen, dafs das, was fiir jene Punkte 
langst erwiesen ist, auch fiir diese wahr seyn miisse. 

Der Gyps, welcher jenen grofsen gallizischen Salinenzug 
und eben so auch die Salzmassen der Marmarosch und in Sie-
benbiirgen so treu begleitet, ist demnach nicht allein auf diese 
Stelle in der Formation beschrankt. Er tritt auch, wenn 
gleich weniger haufig, mitten in der grofsen Sandsteinkette, 
entfernt vom Steinsalz, auf, und beweist dadurćh, dals er ein 
allgemeines Glied der Formation ist. W i r finden ihn in sol-
cher Stellung bei Iglo, hart am Fufse der Zipser Urschiefer-
kette, in dem Karpathensandstein eingelagert, welcher unmit-
telbar auf jenen Urschiefern ruht, ja selbst in dem hohen Ge-
birge an der Biały Czeremośc und dem Seitenthale Dodeluska 
sind Lagen von Gyps zwischen die fast senkrecht stehendeR 
Schichten des grauen, quaderfórmig brechenden quarzigen 
Sandsteins eingekeilt. Gallizien, wo das Steinsalz nur am Fufse 
der Gebirge bekannt ist, besitzt, im Ganzen genommen, die 
unbedeutendsten Massen des karpathischen Salzes; die mach-
tigsten sind erst in der Marmarosch, in Siebenbiirgen und der 
Moldau gelagert, und selbst das reiche Wieliczka wiirde, wenn 
es in Siebenbiirgen lage, im Vergleiche mit den siebenbiirgi-
scheri Salzstocken, ais ein unbauwiirdiger Punkt verlassen wer-
den. In diesen Landem ist nun die Lage des Steinsalzes zum 
Theil sehr yerschieden von der in Gallizien. In der Marma-
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rosch liegt dasselbe noch einmal so hoch iiber der Meeres-
llacbe ais in Wiel iczka; nur in Talaborfalya bildet es drei 
unter einander liegende Flótze, jedes 5 bis 6 Klafter machtig, 
und durch Salzthon getrennt. Auf allen andern Punkten, zu 
Rhonaszek, Sugatak, Szlatina, Kerekhegy, Sandorfalya und 
Sosfalya, sind die Salzstócke, welche zum Theil sehr mit Salz-
thon gemengt sind, auch bis zu 100 Klafter Teufc nicht durch-
sunken, und blofs mit Salzthon und Alluyionen bedeckt. Die 
umliegenden Gebirge bestehen aber alle aus Karpathensand-
stein, In Siebenbiirgen bildet das Steinsalz zu Porayd, Soo-
vata ganz frei zu Tage stehende, oder zu Olah-Pintek, Billak, 
Szek und Homorod nur wenig bedeckte Salzberge und Felsen, 
welche stundenweit sich fortziehen, oder es bildet von Salz-
thon und Alluvionen wenige Fufs , bis 18 Klaftern hoch be-
deckte, im Innern verborgene, noch nie bei 80 Klaftern Teufe 
durchsunkene Salzstócke, welche vielleicht durch das ganze 
innere Siebenbiirgen sich verbreiten. Auf der moldauischen 
Gebirgsseite sind die frei zu Tage stehenden Salzfelsen yon 
Okna und zu Grozest bekannt, welche schon ziemlich hoch 
im Gebirge liegen; ja die salzfuhrenden Schichteri Crreichen 
selbst die Hólie des Passes Oytos, und Fichtel hat uns kennen 
gelehrt, wie am Gebirge Lipsche (richtiger wohl die Lipsosker 
Gebirge) , vom Flusse Zabola Putna bis zum Gebirge lleczkes 
Hayasz, drei Tagereisen lang, das Steinsalz in hoher Gebirgs-
lage gelagert ist, und von dem feinkórnigen Sandstein bedeckt 
wird, der die von Fichtel 1300 Klafter hoch gcschaizten Ge-
birge zusammensetzt. *) 

Bedenken wir nun, dafs nirgends noch in Gallizien, 
der Marmarosch und Siebenbiirgen der Salzthon und das 
Steinsalz jemals durchsunken worden sind, was doch wohl 
irgendwo geschehen seyn wiirdc, wenn sie zu den jiingsten 
aufgelagerten tertiaren Gebilden gehórten, und dafs wir den 
Sandstein der Karpathen mit den Salzlagerungen wechseln 
oder darauf liegen oder in ihrer Nahe sich zu den hóhern 

* ) FICHTEL, min. BeincrŁungen i i be r d i c Karpathen, l s t e r T h c i l 
S . 184. 

Desse lben Geschichte des Steinsalzes in Siebeftbi irgen S. 21. 
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Gebirgen erheben sehen, so kann man Fichtels Meynung 
nicht verwerfen, dafs das Steinsalz die Unterlage jener Ge-
birge bilde, also alter ais diese sey; — nur versteht es 
sich yon selbst, dafs wir es nicht im Sinne Fichtels fiir ein 
uranfangliches Gebilde ausgeben kónnen, weil er niimlich 
den darauf lagernden Sandstein und Kalkstein falschlich nicht 
fiir Flotzgebirge gelten lassen wollte. Das blofse Bedeckt-
seyn der Salzmassen am Ausgehenden mit Alluyionen und 
tertiaren Flótzen kann fur ihr jiingeres Alter so wenig ent-
scheiden, ais das Aufliegen der Kreide und des Grobkalks 
auf dem Granit im sudlichen Bufsland iiber das Alter des 
letztern entscheidet. v 

Yon den iibrigen Gliedern der Sandsteingruppe sind 
die Lagerungsverhaltnisse unter einander gar nicht zweifel-
haft. Der nórdlichc Zug des jura-ahnlichen Klippenkalks 
liegt im Hangenden der gallizischen Salzlager, und ist also 
relativ jiinger wie diese. Der siidliche Zug desselben Kalk-
steins aus der Gegend von Eperies bis Rhonaszek scheint 
in einem ahnlichen Verhaltnisse zu den salzfuhrenden La-
gern in Oberungarn zu stehen. Wei l alle Schichten in den 
Nordkarpathen gegen Siidwest fallen, so sind die Schich-
ten , welche den hohen Gebirgsriicken zusammensetzen, die 
relativ jiingsten, und dazu gehóren also auch die Conglo-
merate, welche diesen Gebirgsriicken grófstentheils formi-
ren. — Eine einzige Frage bleibt also noch aufzuwerfen: 
gehoren die zum Theil mit den Conglomeraten bedeckten 
Schiefer, welche ein altes, selbst thonschieferahnliches An-
sehen annehmen, und aus der Gegend von Dukla an gegen 
Siidost den hohen Riicken zwischen Pokutien, Oberungarn 
und der Marmarosch zusammensetzen, und in eine Gebirgs-
breite von 1 bis 2 Meilen gegen Nordost fallen, zu den 
altern oder den jiingsten Schichten des Karpathensandsteins? 
Da diese Schiefer zusammentreffen mit dem hohern Theil 
des Biesczad, so glaube ich, dafs unter ihnen ein verbor-
gener Riicken des Urgebirges liegt, der die Flótzdecke 
nicht zu durchdringen vermochte, und die Ursache einer 
theilweisen nordóstlichen Schichtenstellung ward. Ist nun 
diese Stellung nur secundar und eine kleine Ausnahme ge-
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gen die grofse Regel , so bin ich geneigt, diese Schiefer, 
ihres alten Ansehens ungeachtet, dennoch fur eines der jiing-
sten Glieder des Karpathensandsteins anzusprechen. 

$. 145. 
Grand gebirge der Formation. 

Die altern Formationen, auf welchen die karpathische 
Kalkstein- und Sandsteinformation aufgelagert ist, sind: 

1) der Gneufsgranit der Tatrakette, sowohl auf der 
Nord- ais Siidseite; 

2) der Glimmerschiefer an der óstlichen Seite der ost-
siebenbiirgischen Centralkette, am Fogarasz-Gebirge und am 
Gebirge Braniska, zwischen dem Zipser und Scharosser 
Comitat yon Ungarn; 

3) der Thonschiefer und yerwandte Schieferarten am 
nórdlichen Fufse der Zipser Erzgebirge, in der Gegend 
yon Iglo und andern Punkten am Hernad-Flusse; 

4) die Grauwacke, am Fufse der Sudeten in Mahren 
und Oberschlesien; Grauwacke in Yerbindung mit Ueber-
gangskalkstein am Faczkower Gebirge und iiberhaupt im 
óstlichen Theile des Trentschiner Comitats und dem nórd-
lichen Theile des Thurotzer Comitats, eben so am nórd-
lichen Abhange der Liptauer Alpen und dem nordóstlichen 
Abfalle des Zipser Erzgebirges; und breccienartige Geąteine, 
welche die Stelle der Grauwacke yertreten, am westlichen 
und nórdlichen Rande der Bukowiner Glimmerschieferkette; 

5) das Steinkohlengebirge in Oberschlesien von Ostrau 
bis in die Gegend von Karwin; 

6) der Muschelkalkstein in der siidwestliclien Ecke des 
Frcistaats Krakau. Hier bei Nowy pole , unweit Bobrek, 
ist namlich der westlichste Punkt, wo noch der zur karpaj 
thischen Formation gehórige Faser- und Strahlgyps sammt 
schwarzen bituminósen Thonen zu Tage geht, und gleich 
dahinter erhebt sich der Graijisko-Berg aus Muschelkalk-
stein. Ist gleich nun eine unmittelbare Auflagerung nicht 
zu beobachten, so ist es docli im hóchsten Grade wahr-
scheinlich, dafs der Gyps an den Kalkstein angelchnt und 
aufgelagert ist, weil fur den umgekehrten Fali, dafs der 

r < " « « i gaognoat. Besehreib. yon Polen . I I , 1 0 
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Muschelkalk auf dem Gyps aufgelagert seyn sollte, in der 
weitern Verbreitung des schlesisch-polnischen Muschelkalk-
gebirgs sich nicht eine einzige Beobachtung darbietet; 

7) der erzfiihrendeGriinsteinporphyr, dessen Alter selbst 
unbestimmt ist, in der Gebirgsgruppe um Nagybanya und 
Kopnik; 

8) der Trachit an der grofsen ostsiebenbiirgischen Tra-
chitkette, ferner yon Huszth bis Munkatsch, bei Unghwar, 
an dem Vihorlet-Gebirge und bei Eperies, so wie iiberhaupt 
an der ostlichen und nordlichen Granze der Trachitkette, 
die ron Tokai bis Eperies reicht. Es ist unyerkennbar, 
wie bei Sooyar, Nagy Saros und Kapi, unweit Eperies, der 
Trachit unter dem Salzgebirge und dem Karpathensandstein 
emporgetreten ist. Er kann daher eigentlich zur Bestim-
mung der relatiyen Altersyerhaltnisse nicht dienen, indem 
er hóchst wahrscheinlich erst nach der Bildung des Sand-
steingebildes seine jetzige Stellung erlangt hat. Endlich ist 
leider yon Wieliczka bis in die Bukowina nirgends noch 
das wahre Liegende oder das Grundgebirge der gallizischen 
Salzthon. und Steinsalzflótze aufgefunden worden. 

146. 
Die auf gelagert en Formationen. 

Wenn die Formationen, auf welche wir die karpathische 
Kalk- und Sandsteinformation aufgelagert sehen, uns wenig 
Aufsehlufs iiber das relatiye Alter oder die Stelle derselben in 
der Keihe der Flozformationen gewahren konnen, so diirfen 
wir yielleicht hoffen, mehr Aufsehlufs iiber diesen Gegenstand 
durch Betrachtung der Formationen zu erhalten, welche auf 
dieselbe aufgelagert sind. Zu diesen aufgelagerten Forma-
tionen zahle ich: 

1) D i e F o r m a t i o n d e s J u r a k a l k s t e i n s . Schon 
in Leonhards Taschenbuch fiir die gesammte Mineralogie fiirs 
Jahr 1823, 4te Abtheilung, und ausfiihrlicher in meinen Be-
merkungen auf einer Reise durch die Karpathen und Ungarn 
lster Theil S. 33 bis 35 , habe ich Beobachtungen angefiihrt, 
aus denen es lieryorgehen diirfte, dafs in der flachen Gegend 
awischen Krakau, Swoszowice und Tyniec der dichte Jurakalk-
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stein mit Feuersteinen der Krakauer Gegend, den Hr. Buk-
land irrig harte Kreide nennt, auf dem Salzthon nnd Gyps auf-
ruhe, der sich von Wieliczka gegen Westen nach dieser Ge-
gend und noch weiter westlich in der Weichselniederung fort 
bis zum Ausflusse der Przemsa erstreckt. Hr. Karl v. Łill, der 
die Gegend von Wieliczka so genau kennt, stimmt vollkom-
men mit meiner Ansicht uberein. Dagegen hat nun Hr. Tliiir-
nagel*) Zweifel erhoben, indem er anfuhrt, dafs der Bruder 
des Hrn.K. v. Łill, welcher Yerwalter des Schwefelwerks Swo-
szowice ist, vergeblich die von mir angefuhrten Punkte durch-
sucht habe, wo jene Auflagerung sich linde. Ich bin aufser 
Stand zu beurtheilen, in wie weit die angefiihrte Durchsuchung 
jener Gegend den Gegenstand erschópft und mich widerlegt 
habe. Vor der Hand kann ich darauf noch gar kein Gewicht 
legen, weil Hr. Karl v. Łill, mit dem ich mundlich und schrift-
lich so viel iiber die Lagerungsverhaltnisse des karpathischen 
Salzgebirges verhandelt habe, mir ganz bestimmt es mitge-
theilt haben wiirde, wenn er iiberzeugt gewesen ware, dafs 
die Beobachtungen seines Bruders meine Beobachtungen iiber 
jene Auflagerung widerlegt hatten. Ich habe aber spater 1823 
noch mehrere Beobachtungen angestellt, die meine friihere 
Ansicht noch mehr bestarkten. W e n n man auf der neuen 
Strafse von Krakau iiber Bielany nach Krzanow reist, so hat 
dieser Strafsenbau bei Koszow, westlich von Bielany, blauen 
Letten und schiefrigen Thon entblófst, aus welchen bei Swer-
dzonka stinkende Schwefclquellen hervorbrechen, die dem 
Dorfe seinen Namen geben. und die mit Becht vermuthen las-
sen, dafs dieser blaue Thon dem Salzgebirge angehóre, um 
so mehr, ais vor mehreren Jahren dieser Gegend gegeniiber, 
auf der gallizischen Seite der Weichsel bei Skawina, in dem-
selben Thon ein Edelmann eine starkę Salzquelle zufallig fand. 
Al lehoherenBerge bei Skawina und diesseits bei Koszow be-
stehen aber aus Jurakalk. Noch weiter westlich bei Nowawies, 
Pzeginia und Czernichów bestehen die Berge aus Felsen von 
feuersteinreichem Jurakalk, und an ihrem Fufs in der Weich-
selniederung kommt bei Czernichów, Sulkowa und Wolowice 

* ) In KAHSIEH^ A r c h i v f i i r B c r g b a u u . H u t t e n w e s e n X I I . p . 546 «q . 

10 * 



1 4 8 ///. Abschn. Specielle Betrachtung 

der dichte und faserige Gyps zu Tage, der unyerkennbar zum 
Salzgebirge gehort, und der hier unter dem Kalkstein zu lie-
gen scheint. Ich bin iibrigens nicht der einzige, der bei Skot-
niki und Sydzina das Yerhaltnifs des Jurakalks zum Salzgebirge 
so sah , -wie ich es óffentlich ausgesprochen habe. Schon viel 
fr iiber hatte Hr. v. Ullmann, der mehrere Jahre lang ais kónigl. 
sachsischer Commissarius bei der Salinę Wieliczka und nach 
Aufhebung des Herzogthums Warschau ais Director der Berg . 
werke im Krakauer Gebiet jene Gegenden oft sph und genau 
kennt, dieselben Beobachtungen wie ich gemacht, und diesel-
ben Folgerungen daraus gezogen. Derselbe Jurakalkstein zeigt 
sich auch auf einem Berge zwischen Wieliczka und Swoszo-
wice und nahe an Swoszowice selbst. Beide Punkte sind al-
lerdings, wie Hr. Thiirnagel anfuhrt, nicht sehr geeignet, iiber 
die Lagerung dieses Kalksteins zu entscheiden; da aber am 
Fufse dieser Kalksteinberge Salz thon und der verw«ndte schwe-
felfuhrende Mergel zu Tage gehen, und weder in den Gruben 
von Swoszowice, noch in denen von Wiel iczka, jemals beob-
achtet wurde, dafs dieser Kalkstein das Salzgebirge unterteufe, 
so spricht auch dieses fiir das gegentheilige Yerhaltnifs. Zu 
einer der meinigen analogen Ansicht ist ferner noch ein ande-
rer mehrjahriger Beobachter der Gegenden von Krakau, Hr. 
Oberberghauptmann v. Herder żu Freyberg, * ) gelangt; denn 
das, was er Kreidekalkstein in der Weichselgegend nennt, 
der in horizontaler Lagerung das schwefel- und steinsalzfiih-
rende Thongebilde am Fufse der Karpathen bei Krakau be-
deckt, ist eben derselbe Jurakalkstein, von dcm ich sprach. 
W e n n demnach Hr. Thiirnagel nach seiner individuellen An-
sicht iiber das Alter des Flótzkalks in Oberschlesien und den 
benachbarten L a n d e m , den Podgórzer Kalkstein zu den mitt-
lern Gebilden der Flotzzeit zahlt, und also, weil das W i e -
liczker Salzgebirge Spuren jiingerer Entstehung an sich trage, 
der Meinung des Hrn. v. Oeynhausen beitritt, dafs dieses Salz-
gebirge auf dem Podgórzer Kalkstein aufruhe, so diirfte da-
gegen noch Yieles einzuwenden seyn. Der oberschlesisch-
polnische erzfiihrendc Flotzkalk ist, wie ich genau erwiesen 

* ) LEOHIIAHD, min. Taschcnb. X V - p- 107, 108. 
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zu haben glaube, Muśclielkalkstein, und ihm diirfte unbedingt 
ein hóheres Alter ais dem karpathischen Salz- und Sandstein-
gebirge einzuraumen seyn. Der Kalkstein von Podgórze aber, 
so wie aller ihm gleiche an Feuersteinen, Ammoniten, Belem-
niten, Echiniien reiche sogenannte weifse Kalkstein, ist ganz-
lich verschieden von jenem. Er gehort, nach dem jetzigen 
Standpunkt der Wissenschaft, ausgemacht dem Jurakalkstein 
an, wie ich im nachsten Capitel meines Werks weiter darthun 
werde, und da bekanntermafsen (wenn man nicht indie frii-
hern Irrthiimer zuriiek verfallen will) der Jurakalkstein nebst 
Griinsand und Kreide zu den jiingsten Gliedern der Flótzreihe 
gehort, so fallt jene Schlufsfolge des Hrn. Thurnagel von 
selbst weg. 

Diejenigen, welche diesseits der Weichsel im Kónigreich 
Polen das karpathische Salzgebirge eingelagert zwischen dem 
Krakauer (Jura-) Kalkstein und dem darauf liegenden Kreiden-
mergel (parallel der groben Kreide, craye cblorilee) glaubten, 
haben wenigstens dasgegen sich, dafs der tiefe Yersuchschacht 
zu Szczerbakow, bei Wiślica an der Nida, weil in circa 162 
Lacht. Teufe der Kreidemergel mit seinen thonigen Zwischen-
schichten durchteuft wurde, und alle tiefer bis zu 230 Lacht. 
Teufe gefundenen Gebirgsschichten blofs aus Kalkstein beste-
hen , der sowohl dem Gestein ais den Ycrsteinerungen nach 
theils dem Krakauer dichten und dolomitischen, theils dem 
oolithischen Jurakalkstein der Gegend von Matagoscz und Sob-
kow, theils schon fast einem thonigen, ebenfalls noch oolithi-
schen Gryphitenkalk, gleich sind, zwischen bciden Formatio-
nen kein wirkliches Salzgebirge und keinen Karpathensand-
stein antraf. 

Der Karpathensandstein, gemengt mit Kohlenbrocken, 
und wechselnd mit mergeligen Schieferthonen, in denen selbst 
Fasergyps-Spuren in der Teufe gefunden wurden, geht noch 
bei Neukanowice, unweit Nowe Brzesko an der Weichsel, 
Bochnia nordwarts gegeniiber, zu Tage. Ein darin bis 460 
Fufs Teufe niedergebrachtes Bohrloch hat das Gebilde nicht 
durchteuft, und keinen Jurakalkstein erreicht. 

Fassen wir alle diese Erfahrungen und Betrachtungen zu-
sammen, und yerbinden damit die Thatsache, dafs auf dem 
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mit dem Karpathensandstein identischen Sandstein von Wien 
bei Nieder-Hollabrunn und Ernstbrunn ebenfalls Jurakalkstein 
aufgelagert sey, so geht daraus hervor: 

dafs die Auflagerung des Jurakalksteins auf den Kar-
pathensandstein und das dazu gehorige karpathische 
Salzgebilde so lange ais die wahrscheinlichste Ansicht 
gelten miisse, bis bestimmtere Beobachtungen das Ge-
gentheil erweisen. 

2) D i e F o r m a t i o n d e r K r e i d e . 

Mit noch weit grófserer Sicherheit ist es erwiesen , dafs 
die untere oder grobe Kreide oder der Kreidenmergel (die 
polnische Opoha) auf dem karpathischen Sandstein und seinem 
untergeordneten Salzthon, Gyps etc. aufgelagert ist. Diefs ist 
der Fali auf eine grofse Erstreckung langs dem Fufse der Kar-
pathen in Gallizien, der Bukowina und wahrscheinlich in der 
Moldau. Es wiirde diefs Yerhaltnifs noch ofter beobachtet 
werden, wenn nicht die Kreide von dem jiingern Braunkohlen-
sandstein oder auch von Alluvionen an jener Granze oft be-
deckt ware. Vom Einflussc des Stry in den Dniester herrscht 
langs dem letztern Strome bis Bobice und bis zu den Yorber-
gen der Karpathen iiberall die Kreide, theils grobe Kreide 
(Kreidenmergel), theils schreibende Kreide mit yiel Feuer-
steinen von Halicz bis Nizmów. Die erstere.legt sich unweit 
Kałusz auf den salzfuhrenden Karpathensandstein und bedeckt 
ihn in horizontaler Lagerung, westlich von Stanisławów, Tys-
mienica uud Otynia, bis nach Maydan. Ebenso mufs die 
Kreide, welche zwischen der Suczawa und Moldawa, und am 
Sereth in der Moldau vorkommt, auf dem Karpathensandstein 
aufliegen, wenn gleich in jenen flachen Gegenden die starkę 
Decke der Alluvionen die Formationsgranzen meistens bedeckt 
und unsicher macht. 

Hier mufs ich ferner der griinen Mergel erwabnen, wel-
che in Siebenbiirgen bei Dees akna, und bei Rhonaszek in der 
Marmarosch bestimmt iiber dem Salzthon vorkommen, und 
welche Hr. Boue zu der chloritischen Kreide zahlt. Da griine 
chloritische Mergel auch zwischen dem Karpathensandstein 
eingeschichtet yojrkommen, 2 . p , siidwarts hinter Wielięzka, 
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so ist grofse Yorsicht notbig, damit keine Yerwechilung ein. 
tritt. In Siebenbiirgen ist es aber wohl sicher, dafs iiber dem 
Salzthon und Karpathensandstein jiingere und gewifs zum Theil 
tertiare chloritische Gesteine aufgelagert sind, die uns durch 
Hrn. v. Lill genauer bekannt wurden, yon denen aber noch 
unentschieden bleibt, ob sie der chloritischen Kreide und dem 
Griinsand, oder ob sie dem jiingern Grobkalk und den noch 
jiingern Schichten angehóren. 

Bei Szamos-Ujvar, Dees akna gegeniiber, treten Schich-
ten von festem, weifsem, zum Theil griin gefarbtem Kalkmer-
gel auf, welcher wohl der chloritischen Kreide ahnelt. Bei 
Dees akna selbst liegt das Steinsalz nur 1 bis 2 Klaftern unter 
Tage. Auf der Anhóhe gegen Osten liegen hoher horizontale 
Schichten von festem, klingendem, muscheligem, griinem Mer-
gel. In der Schlucht gegen Siiden gehen miichtige schwarze 
Schieferthonlager, die in Salzthon iibergelien, unter eben sol-
chem chloritischem Mergel zu Tage. Bei den alten romischen 
yerfallenen Salzgruben hat der griine Mergel eincporóseStruc-
tur; tiefer amBache ist er ganz dicht, von meergriiner Farbę, 
und enthalt feste kieselige Concretionen von derselben Farbę. 
Das Gestein sieht dem Teig der griinen Porphyre von Thorda 
Hoschadek ahnlich, und enthalt schwarze Splitt?r wie Glim-
mer. TieTer am Bache herab wird das Gestein zusammenge-
setzter, ein verworrenes Gemisch von Quarz, Feldspath, Horn-
blende und Glimmer, theils krystallinisch ausgebildet, theils 
im abgerundeten Zustande. In diesem Gestein befinden sich 
langliche Drusenraume mit zartschuppigem Chlorit ausgefiillt. 
Indem drei Stunden von dort entfernten Cziczo -Berge sind 
Miihlsteinbriiche in demselben Gestein, das sich hier mehr ent-
wickelt hat. Die Gemengtheile sind deutlichcr ausgespro-
chen, und darin haufig durchsichtige Quarzkrystalle und Bruch-
stiicke von Kalkstein eingemengt; zugleich enthalt das Gestein 
Dentaliten und plattgedriickte Muscheln, und gehort also wohl 
sicher mit zu den griinen Mergeln. 

Auf der Strafse von Dees akna nach Koczko finden sich 
Conglomerate, aus abgerundeten Stiicken von Karpathensand-
stein bestehend, in dereń Nahe die griinen Mergel zum letzten 
Mai auftreten, Weiter gegen Norden gehen schwarze, miirbei 
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sandige Schiefer aus, welche den Braunkohlcnsandsteinen an-
zugehoren scheinen. Weiter gegen Nordwest auf der Strafse 
nach Nagybanya hinter Borsa und siidlich von Illonda hilden 
iiber dem Karpathensandstein lichte, jurakalkahnliche Kalk-
steinschichten, dic mit sandigen schwarzen Schieferthonen 
und gelben Mergcln wechseln, einen schmalen Streifen, wel-
che sich nach unten mit dem Kai-pathensandstein zu yerbinden 
scheinen, nach oben aber mit Braunkohlensandstein, der auf 
der Seite gegen Illonda herab mit nordwestlicher Schichten-
neigung sich darauf legt. Diese Sandsteine enthalten viel 
Ostraziten und Cerithiten, und wechsellagern mit kalkigen 
Schichten. Bei Illonda selbst stehen gelbliche Mergel an. Yon 
da am Berge gegen Gura heraufgehen wieder deutlicheBraun-
kohlensandsteine mit Austern und Cerithen, und mit einigen 
Zoll machtigen Braunkohlenschichten aus. Hóher oben unter 
den Braunkohlcn ein thoniger Eisenstein in rothen und bun-
ten Thonen. In den gelben Thonmassen stecken Geschiebe 
von Urgesteinen. Noch hóher hinauf legen sich darauf mach-
tige Massen von gelblichem Mergel mit denselbcn Versteine-
rungen wic im Sandstein. Einige Schichten davon werden 
sehr kalkig, und fuhren aufserordentlich viele und verschie-
denc Ycrsteinerungen, unter denen auch wieder deutliche 
Nummuliten zum Yorschein kommen. Zugleich kommt spa-
thiger Gyps vor. Im gelben Mergel finden sich auch Ab-
driieke von Schilfen; die mergeligen Schichten zwischen den 
Sandsteinen sind mitunter ganz aus Schalthieren zusammen-
gesetzt, und sehen gemeinem Grobkalk ahnlich. In den pla-
stischen Thonschichten stecken viel Cerithiten. Ich glaube, 
dieses ganze Gebilde bei Illonda iiber dem Karpathensandstein 
gehort zum Grobkalk, und nicht zu Kreide und Braunkohlen-
sandstein, denn dafiir sprechen die Nummuliten und Cerithen. 
Das Ganze gleicht sehr dem Grobkalk bei Pińczów in Polen, 
und den dariiber liegenden Schichten iin Opatów ka-Thal, worin 
ebenfalls Braunkohlen mit Sandstein und Mei-gel auftreten. 

3) B r a u n k o h l e n s a n d s t e i n u n d p l a s t i s c h e r T h o n . 

Dic muschelfiihrenden Braunkohlensandsteine, welche 
im Bassin ton Lemberg und nordwarts vom Dniester in P o -
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dolien fast iiberall zwischen der Kreide und dem Grobkalk 
gelagert sind , breiten sich am siidlichen llande jenes gallizi-
schen Flotzbassins in grofser Machtigkeit aus, und bedeclien 
iibergreifend den Karpathensandstein und den Zug der Salz-
thon- und Salzflótze von Maydan und Lanczyn am Pruth in 
Pokutien bis nach Solka in der Bukowina. Die Sandsteine 
sind in der Regel im frischen Zustande von blaulichgrauer 
Farbę, theils sehr ąuarzig, theils thonig kalkig, mit vielen 
Muscheln angefullt, wechsellagern mit Sand, kalkigen und 
mergeligen Thonen, gelben diinnen Mergelschichten und 
schwachen erdigen Braunkohlenflótzen. Da wo sie das karpa 
thische Salzgebilde iibergreifend bedecken, kommen sie da-
mit in sehr rathselhafte Yerbindung, welche alle Beachtung 
verdicnt, und leicht zu falschen Urtheilen iiber das Alter der 
Salzgebilde fiihren kónnte. Der wichtigste, aber auch der 
schwierigste Punkt dieser Art ist die Salinę Kniazdwór am Pruth. 
Iłier hat man namlich durch Schichten, welche dem Braunkoh. 
lengebirge nach ihren Yersteinerungen angehoren, bis in den 
wahren Salzthon oder das Haselgebirge die Salinenschachte ab-
geteuft, und dabei eine sonderbare Yermengung dieser Ge-
steine gefunden. Die aufbewahrten Schachtprofile und aufbe-
wahrten Probestucke haben folgendeLagerung kennen gelehrt: 

No. II. Yom Tage nieder: 
aufgeschwemmter Letten 
Schotter 
zweifelhafter Salzthon 
mergeliger Salzthon 
sandiger Thon mit siifsen Wassern 
thoniger Mergel mit Gypskórnern 
grauer feinkórniger Sandstein 
sandiger Thon 
Karpathensandstein 
Thonmergel mit Gypskoi'nern 
fester Sandstein mit siifsen Wassern 
Thonmergel mit siifsen Wassern 
sandiger Thonmergel mit Gypskórnern 

ganze Tiefe. 
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Dieser Schacht hat also unter den Alluyionen blofs die 
gewóhnlichen dortigen Schichten des Salzgebirgs, doch ohne 
Steinsalz, getroffen. Dahingegen durchteufte der nicłjt weit 
dayon entlegene 

S c h a c h t No. III. folgende Schichten: 

1 F . „ Z . Dammerde 

2 — „ — gelber Letten mit Gerólle 
2 — 6 — Schotter 

sandiger Thon mit siifsem Wasser 
gemeiner Karpathensandstein mit Gyps-

kórnern 

Sandstein mit Muscheln (yermeintlich 
tertiar) 

salziger Thonmergel 
dito mit Sandstein- und Hornsteinge-

schieben 
Sandstein 
Thonmergel 
sandiger Thonmergel mit Gypskórnern, 

Muscheln, Hornstein- und Sandstein-
geschieben 

4 3 L . 2 F. „ Z . ganze Schachtteufe. 

In 4 2 L . Teufe wurde aus diesem Schachte eine Strecke 
nach Siidwest, also ins Hangende, getrieben, uud damit iiber-
fuhr man 

8 L . machtigen blaulichcn Mergel , der wellenfórmig 
gelagert -war, Sandsteingeschiebe und viele Muscheln 
enthielt und Soole fiihrte, dann 

3 1 L . wahren Salzthon. 

Diese Schichten strichen hier h. 21 (nach dem osterrei-
chischen Compafs) und fielen 60° in Westen. 
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Ein iihnliches Yerkaltnifs liefs der nicht weit dayon ab-
geteufte 

S c h a c h t No. VI. erkennen. Er durchteufte: 
3 L. „ F. „ Z. groben Schotter 
,, — 5 —- ,, — zweifelhaften Salzthon 
2 — 2 — ,, — Salzthon mit Selenit 
,, — 2 — „ — Salzthon mit Fasergyps 
1 — 1 — ,, — Sandstein mit Thonmergel 

11 — 3 — 10 — blaulichen wogenartigen Salzthon, mit 
denselben Versteinerungen, wie in der 
Strecke aus Schacht No. III. 

4 — „ — „ — dito mit weniger Muscheln 
23 L. 1 F. 10 Z. ganze Tiefe. 

Aus 21 L. Teufe wurde sodann eine 15 L. lange StrecUe 
in h. 21, also nach Nordwest, getrieben, und damit iiber-
fuhr man 

11 L. „ F. ,, Z. Salzthon, mit denselben Versteinerungen, 
wie in Strecke aus No. 3 

,, — 1 — 2 — dito mit Schwefelkies und Brandschiefer in 
Trummern 

,, — 1 — 2 — Salzthon mit Steinsalzkornern (Haselge-
birge) 

„ — 4 — „ — Thonmergel mit Geschieben 
„ — 1 — ,, — Sandstein 
2 — 1 — 8 — Thonmergel mit Geschieben. 
1 — ,, — ,, — Thon mit Gyps. 

Das sonderbare muschelfiihrende Gestein ist nach den 
Probestucken, die ich davon sah, ein aschgrauer, etwas schief-
riger, mit Glimmerschiippchen und feinem Sand gemengter 
Mergel, der wenig mit Siiuren braust, rnanchem armen Salz-
thon yon Wieliczka ahnlich, zuweilen mit glanzenden Ablosun-
gen, zum grófsten Theil aber mit Quarzkdrnern und unzah-
ligcn Muschelbruchstiicken sandsteinartig gemengt. Die Con-
chylien, welche darin im calcinirten Zustande yorkommen, 
sind aufser den Nuculen, die im Wieliczker Salzthon sich auch 
finden, alles solche Arten, welche im gallizischen Braunkoh-
lensandstein, im Grobkalk und in noch jungern Schichten 

i 



156 ///. Abschn. Specielle Betrachtung 

sonst auftreten. Ich konnte bestimmen : Pecten plcuronectes? 
Peclen orbicularis. Astarle senilis Low. Peclunculus pulvi-
natus. Andere Pectiinculus-Arlen. Eine grofse Cardita. Car-
dium obliquum LAM. Lucina albella LAM. Arca rhomboidea 
BROCCHI (Fenericardia). Fenericardia imhricalaLAM. Eine Del-
phinula? Eine Turritella. Cerilhium margaritaceum Bnoccm 
(Muriates granulatus S C H L . ) . Cerilhium tricinctum BROCCHI . 

(Mur. incruslatus S C H L . ) . Cerilhium scaber (Cerith. Lima 
Baco) . Eine Foluta oder Ancilla? Ein Conus, dem Conus 
striatulus BROCCHI am ahnlichsten, und Denlaliten. 

Da uns nun im Wieliczker Salzgebirge und in manchen 
Schichten des Karpathensandsteins ebenfalls Nuculen, glatte 
Pecliniten, Bucarditen, Astarte und Cerithium bekannt sind, 
so miissen uns jene muschelreichen sandigen Mergel, die mit 
Salzthon zusammcn, ja, wie es scheint, unter ihm yorkommen, 
sehr auffallen, und man konnte, wenn man den Ueberblick 
des Ganzen aus den Augen yerlóre, leicht in Versuchung ge-
rathen, jene muschelreichen tertiaren Gesteine selbst dem 
karpathischen Salzgebirge beizuzahlen. Wenn man aber be-
denkt, dafs im iibrigen ganzen karpathischen Salzgebilde sol-
che Schichten gauz fehlen, nur hier am Fufse des Gebirgs in 
einer Gegend auftreten, wo Braunkohlensandsteine mit den-
selben Muscheln das iiltere Gebirge in horizontaler Ablagerung 
und iibergreifend bedecken, und zugleich bedenkt, dafs in 
Wieliczka der obere Theil des Salzthons, der die zerriitteten 
und unregelmafsigen Griinsalzmassen cinschliefst, offenbar 
durch spatere Katastrophen eine grofse Zerriittung und Um-
wandlung erlitten haben mufs, und dafs eben so das Salz-
gebirge bei Kniazdwór in einem zerriitteten Zustand ange-
trofTen wurde, so ist es wohl hóchst wahrscheinlich, dafs bei 
der Bildung des Braunkohlengebirges, ais es sich iiber die 
Salzgebilde ablagerte, das Meer den obern Theil des frei zu 
Tage gehenden Salzgebirges zerstórte, auflóste, und so eine 
rathselhafte Vermengung jiingerer mit alteren Gesteinen her-
beifiihrte, und das aufgelóste Salz den miirben Mergel und 
Sandstein des Braunkohlengebirgs mit Salz schwangerte, wel-
che defshalb nur falschlich fur wahren Salzthon angesehen 
wurden. Ware das Salzgebirge gleichzeitig mit dem Braun-
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kohlengebirge, so ware kein Grund vorhanden, warum nicht 
auch Salzthon, Salz und Anhydrit sich auf den iibrigen Punk-
ten erzeugt haben sollten, wo im Aachen Bassin von Gallizien 
dieses Braunkohlengebirge so oft iiber der Kreide erscheint. 
Allein davon zeigt sich dort nirgends eine Spur. Lcider sind 
jenc Scbachte yon Kniazdwór jetzt ganzlich verzimmert, und 
mithin ist keine neue genauere Untersuchung jenes riithsclhaf-
ten Verlialtnisses mehr móglich. Hr. v. Lill hat aber im Jahr 
1827 noch eine analoge interessante Entdeckung gemacht. 
Er fand nicht sehr weit von Bochnia nordlich von Lapczice 
an der Raba anstehende Schichten yon einem dunheln sandigen 
Schiefer, mit Sandstein, Thon und Sand wechselnd. Der 
Sandstein bricht in grofsen Platten, und enthalt PAanzenrestej 
der bliiuliche sandige Thon aber enthalt stellenweise zahl-
reiche Schalthiere, welche mit jenen von Kniazdwór so wio 
die Gesteine selbst iibereinkommen. Er konnte deutlich Ce-
rithien, weniger deutlich Astarte, Delphinula und Corbula 
unterscheiden. Ergibtan, dafs das Ganze ungleichfórmig darin 
auf den Karpathensandstein aufgelagert sey, und betrachtet also 
auch diese Gesteine fiir gleichzeitig mit denen von Kniazdwór 
und denSandsteinen zwischen Grobkalk und Kreide bei Lemberg. 

Andere tertiare Gesteine, welche ich nur yermuthungs-
weise dem Braunkohlensandstein anreihe, begriinzen den Kar-
pathensandstein in der Gegend der Salinen Lacko und Stara-
sol. Diese Gesteine bilden einen Hiigelzug von Solca an iiber 
Hermanowice, Baniowice an Felstyn yorbei bis Waniowice 
bei Samborz. Es sind kieselige Kalksteine, wechselnd mit 
glimmerigem Sandstein und Conglomeraten, welche viel Horn-
stcingeschiebe enthalten. Die kalkigen Schichten enthalten 
yiele Muscheln, vorziiglich Austern, und was am auifallend-
sten ist, es fallen die Schichten dieser Gesteine unter 60° 
gegen Siiden, also dem Salinenzuge zu. — Es bleibt defshalb 
noch sehr ungewifs, ob dieselben wirklich tertiar sind. Auf 
ihnen liegt bei Czopie am Strwiąz- oder Striouz-Flufs ein 
blauer Thon, der den Alluyionen angehórt, und sehr schóne 
mit allen Zahnen versehene Kinnladen des Rhinozeros ticho-
rhinus Cuv. einschliefst. 

Endlich bedecken zuweilen plastische Thone, welche 
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wohl dem Braunkohlengebirge angehóren mogen, den Kar-
pathensandstein in der Moldau, z. B. zwischen Boja de arama 
und Roman. 

4) G r o b k a l k u n d j i i n g e r e t e r t i a r e G e b i l d e . 

Schon oben 123 ist angefiihrt, dafs Grobkalk und ter-
tiare Schichten anderer Art unsere Formation in Mahren auf 
vielen Punkten iiberlagern. Bei Wieliczka (bei Rząka und 
am Zlata gora bei Swoszowice) tritt ein ahnlicher Fali ein. 
Ein eigenthiimlicher grobkórniger, eisenschiissiger, sehr jun-
ger Sandstein mit viel Muscheln liegt auf dem Salzgebirge. 
Dafs er ein ganz jugendliches Gebilde ist, geht daraus heryor, 
dafs in dem Sandstein selbst Stofs- und Backenzahne von Ele-
phanten gefunden wurden, die man in der Markscheiderei zu 
Wieliczka aufbewahrt, und welche zu der falschen Sage Yer-
anlassung gegeben haben, dafs man im Salzgebirge selbst Ele-
phantenknochen gefunden hiitte. Ware diefs aber selbst im 
obern Salzthon der Fali gewesen, so wiirde diefs meine oben 
bei Kniazdwór ausgesprochene Meinung von der durch spatere 
Katastrophen erfolgten Yermengung alterer und jiingeref Ge-
bilde um so mehr bestatigen. 

Tertiare Sandsteine mit Cerithien lagern ferner bei Kos-
sow und bei Portestye unweit Tkaczika auf dem Salzgebirge. 
Bei Kossow bilden diese einen pittoresken Felsenzug (siehe 
Taf. VII. Fig. 10), und gleichen yóllig dem tertiaren Muschel-
sandstein, der in Polen bei Szydłów, Gnoyno und Chmielnik 
durch gleichen Reichthum an denselben Arten yon Cerithien 
ausgezeichnet, iiber den sandigen und pisolithenartigen Grob-
kalk aufgelagert ist. 

5) T r a c h i t - C o n g l o m e r a t . 

Endlich mufs erwahnt werden, dafs zu Porayd und meh-
reren Punkten in Siebenbiirgen das frei zu Tage gehende 
Steinsalz hier und da von Trachit-Conglomerat bedeckt wird. 
Diefs beweist, dafs die letzte yulcanische Action, welche das 
trachitische Conglomerat und die damit yerbundenen yulcani-
schen Tuffe erzeugte, erst nach der Bildung des Salzgebirges 
stattgefunden hat. 



der einzelnen Gelirgs - Formationen. 159 

§• 1 4 7 . 

Folgerungen. 

Indem die yorhergehenden §§ uns gelehrt haben, dafs 
Steinkohlengebirge und Muschelkalkstein die jiingsten Forma-
tionen sind, -welche unserer Formation zurUnterlagc dienen, 
und dafs umgekehrt Jurakalkstein und Ilreide unter den be-
deckenden Gebilden die altesten sind, so geht daraus der 
Schlufs heryor: 

d a f s d i e k a r p a t h i s c h e K a l k - und S a n d s t e i n -
f o r m a t i o n in d e r a l l g e m e i n e n R e i h e d e r 
F l ó t z b i l d u n g e n i h r e S t e l l e e i n n i m m t z w i -
s c h e n M u s c h e l k a l k u n d J u r a k a l k s t e i n . 

Wenn nun anderwarts zwischen diesen beiden Formatio-
nen nur diejenigen Bildungen auftreten, welche wir mit dem 
Namen des K e u p e r s oder der bunten Mergel und der L i a s -
f o r m a t i o n (Gryphitenkalk und Lias-Sandstein) bezeichnen, 
so folgt daraus weiter: 

d a f s u n s e r e K a l k - u n d S a n d s t e i n f o r m a t i o n 
d e r K a r p a t h e n a u c h n u r am w a h r s c h e i n l i c h -
s t e n m i t j e n e n b e i d e n G e b i l d e n y e r g l i c h e n 
u n d mit i h n e n f u r g l e i c h z e i t i g g e h a l t e n w e r -
den kann. 

Die bunten Thone und Mergel, welche mit dem Kar-
pathensandstein wechseln, welche Gyps- und Steinsalzflótze 
begleiten, und die Mergelsandsteine erinnern allerdings leb-
haft an die gleichen Gesteine innerhalb der Keuper Formation 
in Lothringen, Schwaben und Norddeutschland.*) W i r konn-
ten also allerdings die Meinung hegen, dafs ein Theil des Kar-
pathensandsteins, und yorziiglich der Steinsalz fiihrendej pa-
rallel dem Steinsalz fiihrenden Keuper yon Lothringen sey. 
Weil aber der Keuper unter dem Gryphitenkalk liegt, und 
wir an den Karpathen kennen gelernt haben, dafs die altesten 
Glieder der ganzen Formation der Teschner Kalkstein und 

*) Der Feldspatlikrystallc einschlicfsende, manchmal nersetztem 
Granit ahnliche Sandstein bei Myślenice erinncrt lebhaft an 
die gleichen Feldspath fiihrenden Sandsteine in der obern Ab-
theilung des Keupers in Schwaben. 
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die ihm parallelen Kalksteine an der Tatra und in der Buko-
wina sind, welche ihrem Gesteinscharakter und ihren Petre-
facten nach am meisten mit dem Liaskalkstein verglichen wer-
den kónnen, so mufś jene Meinung wieder yiel an ihrer Walir-
scheinlichkeit yerlieren, und der Karpathensandstein den 
Sandsteinen der Liasformation naher ais dem Keuper stehen. 
Der Einwand, dafs in der Liasformation anderwarts noch 
kein Steinsalz erkannt sey, ist ais irrig zu betrachten, denn 
in den Alpen ist der Steinsalz fiihrende Kalkstein von Bex 
falschlich fiir Uehergangskalkstein angesprochen worden, und 
gehort wohl ziemlich ausgemaclit zum Liaskalk. Ja das ganze 
iibrige alpinische Steinsalzgebilde mit seinen Sandsteinen ist 
zwischen zwei Kalkformationen gelagert, die wohl ausgemaclit 
jiinger ais Muschelkalk seyn mSgen. — In den Karpathen so 
wie in den Nordalpen ware endlich nur ein zweiter Fali denk-
bar, dafs namlich in dem machtigen Gebilde, welches zwi-
schen Grauwacke und Jurakalk liegt, und aus so mannichfal-
tigen Kalksteinen, Mergelschiefern, Mergeln und Sandsteinen 
zusammengesetzt ist, die Formationen des Keupers und des 
Lias yereinigt und gewissermafsen mit einander yermengt 
•waren. 

Erinnern wir uns daran zuriick, dafs im Karpathensand-
stein graue, gelbe und bliiuliche Farben vorherrschen, dic 
rothe aber nur sehr beschrankt yorkommt, dafs er reich an 
thierischen Versteinerungen ist, dafs unter seinen Pflanzen-
resten yorziiglich die zuerst in der Liasformation auftretenden 
Fucus-Arten yorherrschen, und dafs endlich derselbe yiele, 
wenn gleich unbedeutende Steinkohlenflotzchen einschliefst, 
uberhaupt an brennbaren und bituminósen Mineralien sehr 
reich ist, so mufs jeder zugestehen, dafs der Karpathensand-
stein dadurch bei weitem mehr dem Liassandstein ais dem 
Keuper - Sandstein gleicht. Lassen uns nun die Lagerungs-
verhaltnisse und der Gesteinscharakter schon am meisten auf 
die Identitiit unserer karpathischen Formation mit der Lias-
formation schliefsen, dennoch aber noch manche Zweifel 
iibrig, so miissen wir endlich zum dritten Hiilfsmittel greifen, 
was uns in solchen Fallen zu Gebote steht, zur Vergleichung 
der eingeschlossenen Ueberreste organischer Wesen. Yer -
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gleichen wir dieselben, welche uns die 122, 128) 131 und 
140 in allen Gliedern unserer Karpathenformation kennen ge-
lehrt haben, mit denen in andern Flótzformationen, so miis-
sen wir freilich, nachdem die rermeintliche Gryphaea arcuata 
fur Gryphaea columba erkannt worden ist, zugestehen, dafs 
die Aehnlichkeit dieser Petrefacten mit denen der Liasfor-
mation sehr yermindert worden ist, wie folgende Gegenein-
anderstellung lehrt. 

In den verschicdenen Gliedern In der Lias-Formation von Eng-
der Karpathenformation. land, Deutschland und Franlireicb. 

1) Yerschiedene Arten von Fu- Gleiche Arten im Sandstein 
coiden. F. crispiformis, in- von Wien. Zwei Arten, dar-
tricatus, fnreatus. unter Algaziles granulatus 

SCHL. , i m M e r g e l s c h i e f e r d e r 
Liasformation bei Boli undNiir-
tingen in Schwaben. 

2) Filiciten und Schilfe. Im englischen Lias verschie-
d e n e r A r t e n (CONYBEARE). 

3) Bituminóses Holz im Salze. Charakteristisch fiir den Gry-
phitenkalk in Lothringen und 
Schwaben. Haufig und wie in 
Wieliczka zuweilen in Gagat 
umgewandelt im Lias und den 
Alaunschiefern (Alum shale) 
von Yorkshire und Whitby. 

4) Turbinolien iin Teschner Im englischen Lias zu Jenny 
Kalkstein und im Salz. Compton am Osforder Canal. 

5) Alcyonites globalns \ Alle diese im jura-ahnlichen 
Madrepora caveryislrea /karpathischen Klippenkalk sind 

nosa \ I a u c h anderwarts mehr im Jura-
filala S LAM-

i 
ais im Liaskalk au Ilause. 

Encrinit. caryophyllił. SCHT,. 

— — echinalus? SCHL. 

6) Plagiostoma punctata. Im englischen Lias und im 
schwabischen Gryphitenkalk 
auf den Fildern dieselbe Art. 

PUSCH, geognost, Beschrcib, von Pulsn, II 1 1 
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7) Plagiosloma laevis, 
8) — — semilunaris. 

9) Yenuliten (ohne nahere Be-
stimmung). 

10) Trigonien (ohne nahere 
Bestimmung). 

11) Pecliniles priscus, 
— — textorius. 

12) Plenronectites oder Pecten 
discites (haufig). 

13) Andere noch unbestimmte 
Pectiniien (haufig). 

14) Gryphaea columba LAM. 
Friiher von mirfalschlich fur 
Gr. arcuata gehalten. 

15) Gryp hit es suillus. 

16) Ammonites Herveyi Low.) 
Nautilus ezpansus Low. s 
— — excavatns LOW. ' 

17) Sehr flachę Ammoniten, 
dem A. capellinus, amaltheus 
oder depressus yerwandt im 
tatrischen Kalkschiefer. 

18) Kleine verkieste Ammoni-
ten in den Mergelschiefern 
der Zipser Magóra. 

Charakteristisch fiir den Lias-
kalk in Schwaben und Lothrin-
gen. 

Yenuliten im Lias von Gun-
dershofen. 

Trigonien sind im Lias von 
Yorkshire zu finden. Bei Gun-
dershofen mehrere Arten, z.B. 
T. costata und navis. Auch im 
Jurakalk. 

I Im Gryphitenkalk von Am-
berg dieselben. 

Haufig im schwabischen Lias 
beiDegernloch, amSchonbuch, 
auf den Fildern bei Stuttgart. 

Pectininiten nicht selten im 
englischen Lias, besonders im 
Alum shale von Whitby. 

Diese Art findet sich nicht 
im Lias. 

Im schwabischen Gryphiten-
kalk auf den Fildern bei Stutt-
gart. 

Sind nicht im Lias, sondern 
im Jurakalk und Kreide be-
kannt. 

Sehr flachę ahnliche Ammo-
niten im Lias von Watchett an 
der Kiiste von Sommersetshire 
und ahnliche in den Gryphiten-
mergeln des siidlichen Deutsch-
lands. 

Yerkieste Ammoniten haufig 
in den Gryphitenmergeln am 
Fufse der schwabischen Alp. 
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19) Ammonites planulalus no. 
dosus? 

Ammonites arietis? 
Belemnites paxillosus? 

20) Ostraziten yon unbestimm-
ten Arten. 

21) Oslrazites crista galli. 

22 ) — hastellatns. 

23) — — gryphoides. 

24) Terebratnliles vulgaris, 
— — — latus, 
— — — lamnosus. 

25) Cardita lyrata? 

26) Kleine Mytuliten und Mo-
diolen. 

27) Area (unbestimnite Arten). 

28) Nucula (3 Arten). 

29) Astarte senilis? 

30) Lima antic/ua? Low. 

Diese Arten sind haufig im 
schwabischen Gryphitenkalk, 
die Belemniten besonders in 
dessen obern Mergeln. Sie 
kommen aber auch im Jurakalk 
vor , der dem karpathischen 
Klippenkalk, worin jene sub 19 
genannten sich finden, noch 
ahnlicher ist. 

Im englischen und schwabi-
schen Lias nicht selten. 

Bei Wasseralfingen im Lias-
sandstein. 

Bei Basseuil in Lothringen 
im Lias. 

Ebenfalls im wiirtembergi-
schen Gryphitenkalk. 

Kommen auch im deutschen 
'Lias vor , konnen aber nicht 
entscheiden, da sie auch im 

.Muschelkalk und Jurakalk sich 
finden. 

Dieselbe im englischen Lias. 

Mehrere Mytuliten im Lias, 
aber nicht gerade charakteri-
stisch dafiir. 

Kleine Areaciten im engli-
schen Lias. Andere im schwa-
bischen Gryphitenkalk und Ei-
sensandstein. 

Im englischen Lias kommen 
kleine, noch nicht naher be-
stimmte Nuculen vor. 

Kleine Astarte-Arten im eng-
lischen Lias. 

Kommt im Lias von Frethern 
in Gloucestershire auch vor. 

i i * 
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31) Tellinen 1 selbst noch 
32) Lucina I zweifelhaft. 
33) Pectanculus-Arten, darun-

ter wahrscheinlich P. insn-
bricus und inflatus BROCCIU. 

34)Nummulites laeoigata LAJI. 

3 5 ) mammillaris S C H Ł . 

und noch andere Arten. 

35) Fischgerippe 
zahnc. 

und Fisch-

36) Krebsscheeren im Salz-
thon. 

Von diesen kann ich im aus-
gemachten Lias noch keine 

Vorkommnisse nachweisen. 

Im englischen, franzosischen 
I und wiirtembergischen Lias 
Isind bisher noch keine Num-
muliten nachgewiesen. Wenn 
aber die Nummulitenkalksteine 
und Sandsteine der Alpen nicht, 
wie man annahm, der Molasse 

> und dem Griinsand angehóren, 
sondern, -wie ich spater zu zei-
gen versuchen werde, parallel 
dem schwabischen Eisensand-
stein und iiberhaupt der Lias-

I formation, so diirften diese 
Nummuliten besonders be-

Izeichnend fiir diese Bildungen 
seyn. 

Fische finden sich in den 
Mergelschiefern der Liasfor-
mation zu Boli, Zell und Ohm-
den in Schwaben , zu Barrow 
in Leicestcrshire, und zuLyme . 
iri Dorsetshire. 

Eine bis zwei Arten von 
Krebsen so wie ein Monoculus 
finden sich im englischen Lias. 

§ . 1 4 8 . 

łfiderlegung der auf die eingeschlossenen Petrefacten ge. 
griindeten Hypothese von dem tertidren Alter des kar-
pathischen Salzgebirgs und seiner Begleiter. 

Wenn die Herren Beudant, Graf Sternberg und Ilefer-
stein aus den im Wieliczker Steinsalz und Salzthon einge-
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schlossenen organischen Korpern auf ein tertiares Alter dieses 
Salzgebildes geschlossen haben, so stellt diefs ein Beispiel 
auf, wie behutsam man bei Beurtheilung dieser Ycrhaltnisse 
seyn mufs, und wie leicht man dadurch zu irrigen Ansichten 
gefiihrt werden kann, wenn nicht die iibrigen Gebirgsverhalt-
nisse mit beriicksichtigt werden, und die Yergleichung der 
organischen Kórper mit ahnlichcn in andern Formationen zu 
einseitig aufgegriffen wird. Jene Herren haben nicht einmal 
alle Wieliczker Fossilien gekannt, welche ihrer Hypothese 
giinstig scheinen. Ich habe aber unjiarteiisch davon nicht 
das Geringste verschwiegen, und will nun versuchen, den-
noch die Hypothese auch von dieser Seite zu beleuchten. 
Jene Herren haben sich gestiitzt 

1) auf das bituminose Holz im Salz, welches ganz den 
bituminósen Hólzern im Braunkohlengebirge gleicht. — Sie 
haben hierbei aber iibersehcn, dafs Ilólzer dikotyledonischer 
Baume oft noch mit schon erhaltener Holztextur, aber verkie-
selt im alten Steinkohlengebirge und im rothen todten Liegen-
den yorkommen. Dafs das Holz im Steinsalz nicht verkiesell, 
dafs es so wohl erlialten und nur bituminisirt ist, darf nicht 
befremden, denn es ward vom Salz und Bitumen des Salzthons 
durchdrungen, es ward wahrhaft eingesalzen, und mufste 
defshalb seine Holznatur so treu bewahren. — Es ist dem-
nach ein ganz gewagter und falscher Schlufs, voin Daseyn 
eines bituminósen Ilolzes in einer gewissen Formation auf ein 
tertiares Alter dieser geradezu schliefsen zu wollen, denn die 
umgebenden Massen, welche es einschlossen, haben einen zu 
bedeutenden Einllufs darauf gehabt, ob es sich vex-kieseln, 
oder in Sleinkohlenmasse umwandeln, oder blofs bituminisiren 
konnte. Eben solches bituminóses Holz hat sich iibrigens 
vorgefunden im Steinsalz von Vic in Lothringen und von Ischel 
in Ober-Oesterreich. So gut nun diese Steinsalzmassen defs-
halb nicht tertiar si;id, eben so wenig das von Wieliczka. Sie 
haben ferner iiberschen, dals wahrhaft bituminose Hólzer auch 
in den altern Flótzformationcn yorkommen, und dafs namentlich 
die Liaskalkformation dadurch charakterisirt ist. Conybeare*) 

*) Outlines oj the Geology oj England, p. 270. 271. 
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hat uns gelehrt, dafs im englischen Lias sehr oft fossiles Holz, 
theils yerkohit, theils yerkieselt (somelimes charred, some-
times impregnated with cjuartz etc.) yorkommt, dafs ganze 
Lager von J rushuiood (Strauchholz) im Alaunschiefer von 
Yorkshire yorkommen; zu Whitby ist dieses mehr und weni-
ger rersteinert und zum Theil iibergehend in Jet (Gagat) wie 
in Wieliczka. Hr. v. Oeynhausen*) hat nachgewiesen, dafs 
yerkohltes Holz in Lothringen und Schwaben charakteristisch 
"fur den Gryphitenkalk ist, und oft noch deutliche Holztextur 
hat. Hr. Klipstein**) gibt bestimmt an, dafs das in ganzen 
Stanirn- und Aststiicken im Gryphitenkalk bei Bebenhausen 
und Vaihingen inWiirtemberg vorkommende bituminose Holz 
ganz dem in den Braunkohlenlagern am Niederrhein und in 
der Wetterau gleich sey. — Also das bituminose Holz im 
Steinsalz von Wieliczka entscheidet fiir dessen vermeintlich 
tertiares Alter gar n i c h t s . 

2) I)ie Nuculen im Wieliczker Salzthon sind allerdings 
den Arten gleich, die in England im Chalk marle (Kreide) 
und in tertiaren Schichten sich finden. Sie kommen aber auch 
vor in dem Salzthon von Ischel in Oesterreich, den Niemand 
fiir tertiar erkennen wird; und oben ist nachgewiesen, dafs 
diefs Geschlecht Nucnla auch im Liaskalk yorkommt, was 
ebenfalls Graf Munster ***) beatatigt. Die Arten im Lias sind 
nicht angegeben und lassen sich also nicht naher mit jenen 
vergleichen. 

3) Die Krebsscheeren, welche im Wieliczker Salzthon 
sich finden , miissen allerdings im ersten Anblick sehr frap-
piren, weil wir die meisten fossilen Krebse nur in sehr jungen 
Gebilden kennen. W i r miissen aber wieder bedenken, dafs 
diese so zerbrechlichen Krustenthiere in der gesalzenen Ge-
birgsmasse sich besser ais in andern erhalten konnten; und 
weil Conybeare im englischen Lias schon bestimmt Krebse 
nachweist, so begriinden auch sie n i c h t s fiirs tertiare Alter 
des Wieliczker Salzgebirgs. Die Krebse konnen unsiibrigens 

*) Geognost i s che Umrissc d e r Bhe in lander . I I . S. 218. 211. 

**) L c o n h a r d s Zs i tschr i f t f u r M i n e r a l o g i e . 1827. l i . S . 297. 

***) FERUSSAC, Bul let in des sc iences . IX . p . 275. 
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auch um so weniger befremden, ais zugleich Fischzahne im Salz-
thon und Fische in den Schieferthonen des Karpathensand-
steins yorkommen, und ich zugleich daran erinnere, dafs mit 
der Liasformation schon die Entwicklung derjenigen Thier-
classen beginnt, welche in den jungern Formationen haufiger 
und mannichfaltiger auftreten (viel Fische, Schildkroten, Kro-
kodile, Saurien anderer Art) , und zugleich sehr viel Ge-
schlechter von Mollusken, welche in friiheren Formationen 
fehlen. 

4) Die im Wieliczker Salzthon und in andern Gliedern 
der karpathischenFlótzformation yorkommenden Geschlechter 
Helix, Cerilhium oder Potamides, Pectunculus, Astarte, ŁAma 
und Liucina sind allerdings auffallige Erscheinungen, weil wir 
diese am haufigsten oder wohl ganz allein mit Bestimmtheit 
nur iiber der Kreide yorkommend nachgewiesen finden. Aber 
dagegen erinnere ich, dafs schon oben z. B. Astarte und Lima 
auch im Liaskalk yorkommend erwahnt wurden; sodann aber 
mufs ich auf einen Umstand aufmerksam machen, der bisher 
noch nicht genug beachtet worden ist. In den jungern For-
mationen, wo die Petrefacten entweder nur calcinirt sind, 
oder die einschliefsenden Felsmassen mild und zart, haben 
sich die Konchylien so yollstandig erhalten, dafs wir meistens 
sehr gut ein. Cerilhium yon einem Potamides oder Slronchus 
oder Fissurella, eine Helix von Helicina, Piotella oder Nalica, 
einen Pectunculus von Arca und Fenus, eine slslarle von 
Tellina, Cytherea, Venus etc. unterscheiden kónnen. Ganz 
anders yerhalt es sich in den altern Formationen, wo die Kon-
chylien in festen Gesteinen sehr yerwachsen oder nur ais 
Steinkerne yorhanden sind. — Es ist defshalb hóchst ge-
wagt, behaupten zu wollen, dafs ein Gemis oder eine Species, 
welche wir bisher nur in einer jungern Formation erkannten, 
nicht auch in altern sich noch finden oder crkennen lasse. — 
Das Genus Cerilhium gilt jetzt fur charakteristisch fiir den Grob-
kalk, aber es ist sicher, dafs manche Steinkerne, die man im 
Muschelkalk und Quadersandstein fand, und zu den Turbiniten 
und Strombiten zahlte, eigentlich von Cerithien abstammen. 
Helix im Sinne LAM. ist allerdings am haufigsten in den Schich-
ten, die jiinger ais Kreide sind, aber es ist ausgemacht, dafs 

t 
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auch wirkliche Arten dieses Genus im altern Flótzgebirgc, 
ja selbst vielleicht im Uebergangskalk sich zeigen. — Es 
wiirde also mehr ais gewagt seyn, wenn man, einiger Heli-
citen oder Cerithien wegen, den Karpatliensandstein und sein 
Steinsalz fur tcrtiar crklaren wollte. 

Umgekehrt mufs ich bemerken, dafs Ammonilcn, Be-
lemniten und Gryphiten, welche in nnserer Formation haufig 
sind, und wovon die Gryphiten auch im Salzthon sich ein-
finden, so viel ich weifs, und bestimmt, so viel ich selbst 
beobachtel habe, niemals in den tertiaren Formationen (aus-
genoramen ais Bruchstiicke von altern Gesteinen) vorkom-
men, sondem mit der Kreidebildung sich endigen. — Diefs 
Kennzeichen widerspricht niithiri ebenfalls der Hypothese 
vom tertiaren Alter unserer Formation, welche aus allen 
diesen Griinden ais unstatthaft zu verwerfen seyn diirfte. 

Vergleichung dci- liarpathischen Sandstein- und Kalk-
steinformation mit den analogen Gebilden in an-
dern Gebirgen. 

I. Y e r g l e i c h u n g m i t d e n A l p e n . 

1 4 9 . 

Gleich im Anfange dieses Capitels habe ich beriihrt, dafs 
der Sandstein im Wiener Bassin vollkommen gleich dem Kar-
patliensandstein sey, und dafs beide sogar in unmittelbarem 
Zusammcnbang am westlichen Fufse der kleinen Karpathen 
und an der March zu stehen sclieinen. An diesen Wiener 
Sandstein liniipfe ich nun die weiterc Yergleichung der Kar-
pathen mit den Alpen an. 

Langs dem ganzen nordlichen Abfall der Alpen ist be-
kanntlich cin aufserordentlich miichtiges Kalksteingebilde ge-
lagert, dessen genauere Fisirung bisher eines der schwicrig-
sten Frobleme der Geognosie blieb, so dafs die neue geogno-
slische Kartę von Deutschland alle diese Kalksteine wieder 
unter dem Namen: u n b e s t i m i n t e r K a Iks t e i n d e r Al -
p e n zusannnengefafst bat. Die grófstcn jetzt lebenden deut. 
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schen, franzosischen und englischen Geognosten habcn Ver -
gleichungen dieser Alpenkalksteine mit den ahnHchen Forma-
tionen in andern Landern yersucht, und fast jeder hat ein an-
deres Resultat zu finden geglaubt. Nur so viel scheint gewifs 
za seyn, dafs diese nordlichen Kalkalpen aus zwei yerscliiede-
nen Formationen bestehen, welche entweder fur 

Uebei-gangshalk (Hocbgebirgskalk) und Zechstein, 
oder von Andern fur 

Zechstein und 
Muschelkalkstein, 

wieder von Andern fiir 
Magnesiakalkstein (englischen), 

Liaskalk und 
Jurakalk 

angesprochen wurden, und worin noch Andere jetzt zum 
grófsten Theił wohl gar harte Kreide erkennen wol len, weil 
wirklich auf einigen Alpengipfeln Gesteine vorkommen, die 
nach den eingeschlossenenPetrefacten mit Griinsand und chlo-
ritischer Kreide Uebereinstimmung zeigen. 

W c n n man vor 30 Jahren glaubte, aus der hohen Lage 
tlieser Kalkmassen auch auf ein hohes Alter derselben schlie-
fsen zu miissen, und sie also nur mit Uebergangskalk und 
Zechstein zu vergleichen wagte, worin man sich wohl zum 
grofsen Theil tauschte, so scheint man sich in der neuern 
Zeit zu sehr zum entgegengesetzten Extrem hinzuneigen. 

Begleitet werden diese nordlichen Malkalpen durch sand-
steinartigc Bildungen, welche in ihreni petrographischen 
Charakter sehr schwankend sind. In den friihern Jahren 
rechnete man sic grofstentheils zur Grauwackenformation. 
Ais man erkannte, dafs diefs irrig sey, wurde ein Theil 
derselben, durch rothe Farbę bczeichnet, fiir rothes todtes 
Liegendes*) , der grófsere Theil aber fur bunten Sandstein 
angesprochen. Noch andere (Ebel und ncuerlich Hr. v. Kuch) 

*) Ac l terer rot l icr Sandstein im VVcrncr'schen Sinnc selieint 
wirklich in den nordl ichen A l p c n KU fcl i len, und blofs an der 
( i idl ichen Alpenscite mit den rothen ( ( )uarzporphjrcn aufzu-
trcten. 
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sprachen blofs von einem unbestimmten Alpensandstein. Das 
Schwankende in diesen Ansichten ward noch dadurch ver-
mehrt, dafs diese Alpensandsteine langs dem nordlichen 
Fufse der Alpen in Oberbayern, Oberschwaben und dem 
grofsen Schweizerthale mit einer jiingern Sandsteinbildung 
zusammengranzen *), welche unter dem Namen Molasse be-
kannt ist, und zu den tertiaren Sandsteinen iiber dem Grob 
kalk zu gehoren scheint. Da nun manche Molassen den 
altern Alpensandsteinen ahnlich sind, so entstanden neue 
Verwecliselungen, und es ist fast gewifs, dafs man dadurch 
verleitet ward, in Bayern, Schwaben und in der Schweiz 
manche Alpensandsteine ais Griinsand und Molasse zu be-
stimmen, die wohl schwerlich dazu gehoren mochten. 

Jene alpinischen Sandsteine bilden von Wien und Ba-
den bis zum Genfer See (ja yielleicht bis in Savoyen hin-
ein) einen zusammenhangeiulen Zug, der von den grofsen 
Kalkmassen in Machtigkeit iiberboten, wahrscheinlich noch 
zu sehr iibersehen ward. Er ist es, an den das Steinsalz, 
der Salzthon, der Flótzgyps, der Anhydrit, die Salz- und 
Schwefelquellen der Alpen gebunden sind, und der defshalb 
um so mehr unsere besondere Aufmerksamkeit verdient. 
Ihn von Osten nach Westen nach den yorhandenen Hiilfs-
mitteln genauer, ais bisher geschehen, zu verfolgen, und 
mit dem Sandstein der Karpathen zu vergleichen, ist die 
Absicht der folgenden Paragraphen. 

S- 150. 
Diesseits der Donau, von Egenburg bis Wien, und jen-

seits am ganzen Kahlengebirge, breitet sich ein Sandstein-
gehilde aus, welches vollkommen dem Karpathensandstein 
gleicht. Ein grauer, glimmriger Sandstein herrscht vor, 
untergeordnet erscheincn rothe Sandsteine (zuweilen dem 

* ) Es ist an den Alpen mitliin ein ganz gleic l ier Fa l i , wie an 
den Karpathen e ingetreten . Auch ati dem Fufse d e r Karpathen 
i iber lagern j i ingere tert iare Sandste inb i ldungen den herrschen-
den Karpathensandste in , und da ihre T r e n n u n g oft s chwer 
zu erkennen ist , kam man auf den G e d a n k e n , den Karpathen-
sandstein selbst f i ir tert iar zu halten. 
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rothen Sandstein des Todtliegenden ahnlich), Mergel, dunk-
ler Kalkstein, scliwache Steinkohlenflotze und Gyps. Alle 
Schichten sind stark geneigt nach Siiden (wie in den Kar-
pathen), und so dehnt sich dieser Sandstein von Burkers-
dorf bis in die Ebene yon St. Pólten aus, bildet die dor-
tigen hohen Berge und breitet sich nach Siiden bis an 
die Kalkberge bei Lilienfeld, Hainfelden, Altenmarkt, Ba-
den und Neustadt aus. Bei Sifring im Kahlengebirge fallen 
die Schichten 60° nach Siidost; zu unterst liegt ein sehr 
dunkler Sandsteinschiefer mit yielen silberweifsen Glimmern, 
und enthalt zahlreiche verkohlte Abdriicke von Fucoiden 
und andern Pllanzen, welche von Grasern und Equiseten 
abzustammen scheinen. Ueber dem Sandsteinschiefer liegt 
quarziger, gelblichgrauer Sandstein mit kalkigem Cement, 
liber diesem diinngeschichtete, schiefrige Mergel , die mit 
Sauren brausen, gelblich, gelblichgrau und blaulichgrau; 
dann wiederliolen sich dariiber mehreremal die Sandstein-
schiefer, die in gróbern Sandstein iibergehen, meist gruru 
lichgrau, mit viel Glimmer. Im Steinbruch am Kobentzel-
berge liegt iiber dem Sandstein Mergel, aschgrau, griinlich-
grau, von muscheligem Bruche, der in dichten Kalkstein 
von Wachsglanz iibergeht. Diesseits der Donau liegt iiber 
diesem Sandstein, bei Nieder-Hollabrunn und Ernstbrunn, 
oolithischer Jurakalk; jenseits bei Baden, Neustadt, Alten-
markt, und so durch die ganzen ósterreichischen und baye-
rischen Yoralpen, liegt iiberall zu unterst der Sandstein und 
dariiber der grauc Alpenkalk, der in mauerformigen Masseri 
sich erhebt (wie der karpathische Klippenkalk), und also 
wohl dem Jurakalk am nachsten steht. Kalk- und Sandstein 
hangen innig zusammen, und wechsellagern auf der Granze. 
Einzelne Schichten des Sandsteins sind reich an thieriscben 
Yersteinerungen, und diese wiederholen sich in den tiefern 
Schichten des aufliegenden Kalksteins. *) Ebenso wie im 

*) Naci] b r i e f l i c h c n Mitthei lungen von Urn . v . Li l l u n d I l rn . K c -
f e r s t e i n ; f e r n c r nach B E C D A N T , Voyage min. en Hongrie V o l . I . ; 
B O D Ę , Memoire sar les terrains secondaires da versant nord des AL 
pes alkmandes in den Annales des Mines, Tom. IX. p. 485 — 497. 
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Karpatliensandstein, sind in diesem Wiener (und Alpen-) 
Sandstein schwache Kohlenflótze untergeordnet, welche mei-
stens sehr gute gagatartige Kohle, Pecbkohle und Schiefer-
kohle fiiliren. Sie zeigen sich im Steinbruche zu Dorn-
bach, bei Hutteldorf, zu Kaltenleutgeb, beim Jesuitenschlos-
sel, westlich vom Kahlenberg, zu Kónigstetten hinter Mauer-
bach, bei Kloster-Neuburg. Manche der Schichten, welche 
die Koblen einschliefsen, sind reich an thierischen und 
Pflanzenyersteinerungen; die Kohlen bilden nur Nester und 
Putzen, oder 1 bis 10 Zoll machtige Flótze, am machtig-
sten zu Kaltenleutgeb 1'/, Fufs. Zu Maiersdorf ist die Kohle 
im Hangenden durch Mergelschiefer mit viel Turbiniten, 
im Liegenden darch rerharteten Mergel, Brandschiefer und 
Schieferthon begleitet. Weiter in Westen tritt die Schie-
ferkoble von besonderer Gute und machtiger zu Hinterholz 
bei Waidhofen an der Ips, in der sogenannten Sommerród, 
bei Hainfeld auf der Herrschaft Ulmenfeld, auch um Grofsen 
Randek, St. Leonhard und Pernek auf, immer begleitet von 
Mergel, Mergelschiefer und Sandsteinschiefer. Noch weiter 
in Westen sind schóne, aber schwache Kohlenausgehende 
bei Woltling und St. Margareth im Lungau, bei Possek im 
Steinbachgraben, bei Flachau im Gosauthal, bei Wolfgang 
am Tamsweg, am Weifsenbach und bei Ischel vorhanden*). 
Die Mergel mit den Gypsablagerungen, die sich im óster-
reichisehen Salzkammergute machtiger entwickeln und mit 
den salzfiihrenden Thonen verbinden, fangen ebenfalls schon 
im Wiener Bassin bei Heiligenkrcuz an, und sind dem Sand-
stein untergeordnet. So kónnen wir in aller Hinsicht die 
vollige ldentitat dieses Sandsteingebildes mit dem Karpa-
tbensandstein bebaupten. Dieselben Sandsteine mit Fucoi-
den und kalkigem Cement, dieselben Mergel , Mergelschie-
f e r , Schieferthone, dieselben schwachen Kohlenflótze und 
Gypsmassen, dieselbe Abwechselung mit bituininósen, thoni-
gen Kalksteinen, dieselbe Yerbindung mit mauerfórmig her-

*) R i e p l ' 8 Ucbers i cht d e r Steinkoii lcnbil f luDgen in d e r os ter -
re i ch i s chen M o n a r c h i e in P r c c h t c l s Jahrbuch . des po lytechni -
sehen Instit. II. p . 52 srj. 
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yorragenden, dichten, lichten und grauen Alpkalksteinen, 
dieselbe Ueberlagerung yon Jurakalk, hier wie dort , spre-
chen zu laut dafiir. 

Hr. Boue, der diesen Alpensandstein fiir bunten Sand-
stein hielt, wie ich friiher den Karpathensandstein, hat ihn 
so geschildert, dafs man glauben móchte, er hatte den Kar-
pathensandstein vor sich gehabt, und zugleich richtig be-
merkt, dafs er zuweilen, wie der Karpathensandstein, man-
cher feinkórnigen Grauwacke ahnelt, und dafs falschlich 
yiele sogenannte Grauwacke der Alpen zu diesem Sandstein 
gehort. Man yergleiche dabei seine treffende Beschreibung 
in der oben citirten Abhandlung S. 489 — 491-

§. 151. 

Wenden wir uns weiter westwarts ins ósterreichische 
Salzkammergut, nach Salzburg, Oberbayern und Tyrol , so 
tritt unser Sandstein an yielen Punkten auf, wenn gleich der 
grolste Theil vom jungern Alpenkalk bedeckt ist. Er steht in 
der nachsten Yerbindung mit den gypsfiihrenden Mergeln und 
dem Salzthon, der ais Haselgebirge nur unsichtbare und kleine 
Korner yon Steinsalz oder machtigere Massen dayon ein-
schliefst. Das Salzgebirge gehort hier, wie in den Karpa-
then, dem Sandstein an, nur dafs hier der Sandstein weniger 
machtig, ais in den Karpathen entwickclt ist. In Salzburg 
und Oberósterreich wird es aber zugleich klar, dafs ein Theil 
des Alpenkalks unter dem Sandstein und Haselgebirge, der 
andere und hohere Theil iiber demselben liegt. In den Kar-
pathei^salien wir langs Ostgallizien einen weifsen, rothen und 
grauen yersteinerungsrcichcn Klippenkalk im Hangenden der 
salzfiihrenden Gebirgsmassen, den die machtige Sandsteinkette 
ais untergeordnet einschlofs. In den ósterreichischen Salzbur-
ger Alpen bedeckt genau derselbe Kalkstein mit denselben 
Versteinerungen das Salzgebirge yon Hallstadt, Ischel etc. ; 
aber er tritt hier in hohen steilen selbststandigen Alpen auf, 
denn die Sandsteinbildung ist iiber ihm nicht mehr wieder-

holt. Die Kalksteine naher den Alpen von Itzel nach Rei-
chenhall sind grau, mehr und weniger dunkel, kornig, magne-
siahaltig, und stinken beim Reiben. Sie schlicfsen sich dem 
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Kalkstein an unter den Salzlagern von Berchtesgaden und Hal-
lein. Bei Reichenhall und gegen Berchtesgaden kommen da-
gegen róthliche Kalksteine mit vielen Kalkspathadern yor. Sie 
yerbinden sich init kalkigen Conglomeraten his zum Kónigs-
see hinauf. Zwischen diesen kommen wieder unsere feinkór-
nigen , schiefrigen, griinlichgraucn, sehr glimmerreichen 
Sandsteine vor, die auf andern Punkten mit rothen, thonigen, 
ebenfalls glimmerigen Sandsteinen wechseln, und auf dem dun-
keln Alpenkalk liegen. Ihre Yerbindung mit kalkigen Conglo-
meraten erinnert lebhaft an dieselben Erscheinungen an der 
Nordseite der Tatra, bei Rajetz am Faczkower Gebirge und 
in der Bukowina. In Berchtesgaden, wie in Hallein, liegt das 
Steinsalz und der sonderbare, theils wellenfórmig gestreifte, 
theils zertriimmerte Salzthon, auf einem schwarzen, glanzen-
den, bituminósen Mergel, und dieser auf dem dunkeln, thoni-
gen Alpenkalk, und wird bedeckt yon Kalksteinbreccie oder 
yon deutlich geschichtetem, gelblich- und graulichweifsem 
Kalkstein, der mit Mergelschiefer wechselt, und ausgezeich-
net ein anderer Kalk, ais der im Liegenden ist. Im obern 
Theile des Berchtesgadener Salzgebirges liegen im Salzthon un-
regelmafsig Gypslagen und Streifen von Steinsalz; je tiefer 
man niederkommt, deslo salzreicher wird das Haselgebirge, 
und die reinen machtigern Salzmassen liegen noch tiefer, und 
man glaubt allgemein , dafs sie immer machtiger werden, je 
mehr man sich dem Liegenden nahert. Es findet also ein dem -
Wieliczker sehr ahnliches Yerhaltnifs statt. Triimmer eines 
grauen, glimmrigen Sandsteins finden sich am Ausgehenden. 
Dieser Sandstein mag der Rest einer grófsern Sandsteitimasse 
seyn, die einst die Salzlagerstatte bedeckte, denn gegenuber 
auf dem rechteń Salza-Ufer tritt dieser Sandstein machtig und 
deutlich geschichtet in gleicher Hohe auf. Er wird iiber-
lagert yon dichtem, grauem, weifsem und rothem Kalkstein, 
mit zahlreiclien Kalkspathadern durchschnitten. Am Diirren-
berg bei Hallein iiberlagert dieser das Haselgebirge, fallt 30° 
gegen Norden, und schliefst mancherlei Petrefaclen, unter 
diesen zahlreiclie Ammoniten und den Pecten salinarias S C H Ł . 

ein, wie unser karpathischer Klippenkalk. Jener Sandstein 
steht wieder in Yerbindung mit dem Salzberg, der an sich 
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armer an Steinsalzmassen, ais der von Berchtesgaden ist, in-
dem im Salztlion fast blofs Nester von Salz, grauem und roth-
lichem Fasergyps, Adern von Anhydrit, und Nieren von dich. 
tern, braunem Gyps liegen. D o c h soli aueh hier nach der 
Tiefe das Salz zunehmen, und man sieht unter ihm die schwar-
zen schiefrigen Thone oder Mergelschiefer auf grauem und 
Schwarzem Kalkstein aufruhen, der auch vom Diirrenberg ge-
gen Hallein herab in der Thalsohle ausgeht, wo er diinnschief-
rig ist, und mit grauem, blattrigem Mergel wechselt, und sich 
zu einer milden Masse zersetzt. V o n Hallein aufwarts im 
Salzathal gegen Westen herrscht der obere liclite Alpenkalk, 
dann erscheint aber darunter ein schwarzer , kórniger Kalk-
stein, der mit sandig schiefrigen Gesteinen wechselt , die Hr. 
v. Buch friiher fiir schiefrige Grauwacke hielt. Vom Salza-
Thal ostwarts wird der sogenannte Grauwackenschiefer in der 
Abtenau schwerlich. dazu gehóren, sondern ebenso wie die 
schwarzen und grauen Schiefer in den Karpathen und die in 
den Glarner Alpen, und uberhaupt alle sogenannten Thonschie-
fer inEbels 3ter und 4ter Alpenkalksteinkette zumGebi lde des 
Karpathen- und Alpensandsteins. In der Gosau kommt die-
ser Sandstein selbst zum Yorsche in , und es hat sich daselbst 
sogar Bernstein, wie im Karpathensandstein, gefunden, Eben-
so kommt er zwischen der Abtenau und Hallstadt vor. Auf 
dem Kalvarienberg bei Ischel finden sich Blócke desselben 
Diorits in Gesellschaft des dunkeln Alpenkalks, welcher im 
Fiirstenthum 1'eschen und bei Ebenau und Sonthofen im All-
gau in dem gleichen Kalkstein eingelagert ist. Zwischen 
Ischel und Aussee liegt der Alpensandstein, wie es scheint, 
eingelagert im dunkeln Alpenkalk. D e r letztere scheint zwi-
schen Ischel und Aussee eine grofse Muldę zu machen, in wel -
cher wahrscheinlich die Salzthonmassen beider Orte im Zu-
sammenhang abgelagert sind, und nur Gegenfliigel E i n e r 
Muldę seyn mógen. Ueber dem salzfiihrenden Gebirge ist 
sodann auch hier der lichte Alpenkalk abgelagert, der steile 
und kable Felsmassen formirt , und bei Hallstadt wold unver-
kennbar oolithischer Jurakalk ist. — West l i ch vom Konigssee 
ist der Alpensandstein wieder gegen L o f e r bekannt, und die 
sogenannten bunten Sandsteine, die von der Strafse, welche 
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von Lofer nacli Kitzbiichel fiihrt, westwarts iiber Elmau und 
Wórge l , oberhalb Kufstein durchs Innthal bis nach Branden-
berg fortsetzen, móchten wohl auch dazu gehóren. So gelan-
gen wir nach Hall in Tyrol. Hier geht der Salzthon in ver-
harteten Thon, Mergelschiefer und Sandstein iiber. Der Sand-
stein, ganz von Salz durchdrungen, findet sich innerhalb der 
Gruben. Der Kalkstein, welcher den Salzthon bedeckt, geht 
ebenfalls in Mergelschiefer und Sandstein iiber, enthalt in 
einzelnen Schichten zahlreiche Yersteinerungen, und ist iiber-
haupt ein anderer Kalkstein, ais der im Liegenden der Salzab-
lagerung. Unser Sandstein tritt weiter nordwarts in der Lo-
fatsch miichtiger auf, wechselt mit Schieferlhonen, Oolithen 
yoller kleinen Schalthiere und opalisirenden Muschelmarmors, 
und fiillt unter den fast senkrecht geschichteten Kalkstein ge-
gen Siiden ein. Dolomit, der dem Jurakalk angehóren diirfte, 
findet sich nordwarts von Hall und Innsbruck bei Laddiz, und 
wirklicher oolithischer Jurakalk kommt bei Olstadt und am 
Walchensee vor. Die bituminósen Hornsteine und Mergel 
mit Fischabdriicken, bei Scharnitz unterhalb Seefelden, nord-
westlich von Innsbruck, sind ganz gleich denselben Gesteinen 
im Karpathensandstein bei Zakluczyn, unweit Wieliczka, und 
ahnlichen solchen bituminósen Hornsteinen, die so haufis in ' o 
den Karpathen sind. 

Fassen wir diefs alles im Grofsen zusammen, so folgt 
daraus: 

1) dafs alle Steinsalzgebilde in den deutschen Alpen mehr 
und weniger von einem Sandstein, wenn auch nicht immer 
unmittelbar, docli ganz in der Nahe begleitet werden, welcher 
dem Karpathensandstein gleich ist, der innerhalb der Karpa-
then deutlicher, ais in den Alpen mit Steinsalz wechselt, oder 
die salzfuhrenden Massen bedeckt; 

'2) dafs in den Alpen ein grauer und schwarzer thoniger, 
bituminóser und mergeliger, seltener dolomitischer Kalkstein, 
welcher mit Mergelschiefern und jenem Sandstein wechsel-
lagert, die Unterlage der Steinsalzlagerstatten ist. Ein ganz 
diesem ahnlicher Kalkstein, der in den Alpen, wie in Ober-
schlcsien, hier und da Diorit einschliefst, bildet im Fursten-
thuin Teschen ebenfalls die Unterlage des salzfuhrenden Kar-
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pathensandsteins, mit dem er sich durch Wechsellagerung 
yerbindet. Die Lagerung des SteinsaJzes in den Alpen und 
Karpathen stimmt also, im Grofsen beti-achtet, iiberein, und 
wenn wir jenen Kalkstein bei Teschen ais Liaskalk anerkannt 
haben, werden wir berechtigt seyn, auch jenen dunkeln Kalk-
stein der deutschen Alpen unter den Salzniederlagen der glei-
chen Formation anzureihen. 

3) In den Alpen bedeckt sehr haufig ein dichter Kalkstein 
von lichten, weifsen und rothen Farben, von haufigen Kalk-
spathadern und grauen und rothen Hornstein- und Jaspisadern 
durchzogen, oft dem dichten Jurakalk ahnlich, nur in manchen 
Schichten mit zahlreichen Petrefacten angefiillt, die salzfiih-
renden Niederlagen. Er ist frei von allen sandigen, schief-
rigen und grobkórnigen Gesteinen, und bildet theils hohe, 
steile und nackte Alpen, theils ragt er mauer- und ruinenfór-
mig iiber die sandigen Gesteine empor. In den Karpathen 
formirt derselbe Kalkstein (unser Klippenkalk) ebenfalls im 
Hangenden der salzfiihrenden Gebirgsmassen lange felsenrei-
cheZi ige , welche hier in der vorherrschenden Sandsteinbil-
dung nur untergeordnet erscheinen. Nur am Fogarasz-Ge-
birge und im westlichen Siebenbiirgen erliebt er sich, A\ie in 
den deutschen Alpen, zu hohen selbststandigen Felsmassen. — 
Dieser Kalkstein der Alpen und Karpathen durfte allerdings 
im Alter dem Jurakalk nahe stehen, aber noch nicht ganz da-
mit zusamnienfallen. Yorziiglich ist noch eine niihere Yer-
gleichung seiner Versteinerungen mit denen des anerkannten 
Jurakalks nothig. In Polen finden hierbei noch Unterschiede 
statt. 

152. 
Folgen wir weiter dem Fufse der Kalkalpen durch Bayern 

und Oberschwaben, so fehlen zwar hier die Steinsalzflótze, 
aber der dieselben begleitende Gyps und der damit verbun-
dene Sandstein lindet sich fast iiberall. Der Gyps, oft mit 
sandigem Mergel verbunden, zeigt sich am Jochberg bei Hin-
delang, bei Fufsen, am Pelettbach liinter Hohenschwangau, 
bei Oberau im Ettalischen, bei Kochel am Jochberg (3 Lach-
ter machtig, feinkórnig, zwischen dichtem Kalkstein), und in 

Pii!c», gcognost . B«»chveib. yon Polen . I I . 1 2 
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der Weifsach, der Redelwand gegeniiber, zwei Stunden von 
Bergen. Hr. v. Łupin gibt den Gyps ferner an in Tyrol bei 
Breitenwang, unweit Reuti, am Kiihnbiichelberg bei Weifsen-
bach, amBolabergund bei Partenkirchen im Werdenfelsischen. 
In der Gypsmasse ist oft schwarzlichgrauer Thon und Mergel 
eingemengt, wie in dem Gyps, der die Salzlager begleitet. 
Dieser Gyps der Alpen wird begleitet vom sogenannten Leber-
stein (ein hepatisch riechender, sehr zerkliifteter gypslialti-
ger Kalk). Auch schwache salzige Quellen kommen in diesen 
Gegenden noch vor an der Bachelbacher Klause und bei Heil-
brunn, und Schwefelquellen bei Eschelloh, unweit Oberau. 
Alle diese Erscheinungen und die Naphthaquellen bei Tegern-
see (Quirinus-Oel) erinnern an die gleichen Vorkommnisse im 
karpathischen Salzgebirge. Schwache Flótze yon Steinkohlen, 
theils zerbrechliche Schieferkohlen, theils gute Grob- und 
Pechkohle, theils bituminoses Holz , eingelagert und abwech-
selnd mit mergeligem Sandstein, sandigem Mergel und viel 
Stinkstein, begleiten diese Sandsteinbildung, wie in Oester-
reich. Sie sind alle, wie in Oesterreich und an den Karpa-
then, stark geneigt, und fallen nach Siiden ins Gebirge. Sie 
sind bekannt zwischen Werlach und Nesselwang, bei Lech-
briick, am Reisenberg, beiMurnau, Reisberg, bei Achels-
bach, Braunersried, Spensberg, im Brandelgraben, am Puch-
berg, bei Gemiind, im Pirkengraben bei Miesbach. Bei Ge-
schwend enthalt der Mergel yiel Muscheln. 

Ganz besonders charakteristisch fiir unsere Sandsteinfor-
mation sind in Bayern die sogenannten Schleifsteine. Es sind 
theils sandige Kalksteine, theils feinkornige mergelige Sand-
steine von blaugrauen, braunlichen, scheckigen und róthlichen 
Farben, die in diinnen und festen Schichten brechen, und 
langs dem Gebirge an der Granze zwischen.dem Alpenkalk 
und der Sandsteinbildung yorkommen. Diese Gesteine sind 
dem karpathischen Kieselkalk und kalkigen festen blaugrauen 
Karpathensandstein ganz gleich. Sie finden s ich , und wer-
den zu Schleifsteinen yerarbeitet in der Leiterau bei Hohen-
schwangau, bei Achelsbach im Liegenden der Kohlflótze, bei 
Kohlgrub (wo sie mehr grobkornig sind, und zu Miihlsteinen 
dienen), yorziiglich bei Ammergau, wo sie auf einem rauhen 
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Kalkstein aufruhen, und im Hangenden in wahren Sandstein 
iibei-gehen, bei Ohlstadt, Kleinweil, Besenbach und Flints-
bach. — Die griinen Sandsteine von Heilbrunn sind lauch-
und seladongriin, entbalten viele Gryphiten, Terebrateln, He-
liciten und Schwefelkies. Gepocbt und gewaschen lafst sich 
daraus yiel schuppiger Chlorit und sogenannte Griinerde aus-
scheiden. Manche Schichten bestelien aus yersteinerungsrei-
chem Mergel und entbalten auch einzelne Nummuliten. 
Diese merkwiirdigen, griinen Sandsteine sind dieselben, wel-
che weiter westlich im Allgau und in den Schweizer Alpen 
haufiger yorkommen, und gehoren geńau zu derselben Bil-
dung, wie die beschriebenen griinen Sandsteine, die dem Kar-
pathensandstein untergeordnet sind. 

Der dunkle, bituminose und mergelige Alpenkalk, den 
wir in Oberósterreich und Salzburg ais Unterlage der Stein-
salzbildung und des Alpensandsteins erkannt haben, liegt eben-
falls liings Bayern unter den eben betrachteten Sandsteinen. 
Er wechselt fast stets mit Thon- und Mergelschieferlagen, 
wie am Rettenbach, enthalt oft Hornstein und Schwefelkies in 
grofser Menge, wie an der Bachelbacher Klause, bei Leng-
gries, Tegernsee etc. Der Hornstein, der darin yorkommt, 
nahert sich oft dem Jaspis und Chalcedon, und ist mit der Kalk-
masse so innig yerbunden, wie der Weiberfeuerstein (Mittel 
zwischen Horn-, Feuer- und Kalkstein) im Teschner Kalkstein. 
So wie dieser, ist auch jener Alpenkalk haufig mitErdól duręh-
drungen, oder enthalt Erdpech, wie bei Ammergau. Doch 
kommen damit auch bunte Kalksteine vor, die ais Marmor ver-
arbeitet werden, yon den Marmoren aus dem Uebergangsge-
birge oder aus dem jiingern Alpenkalk sich aber dadurch un-
terscheiden, dafs sie an der Luft nicht sehr bestandig sind 
(wegen des starken Bitumen- und Thongehalts). Bituminoser 
Stinkstein und Brandschiefer kommt ebenfalls in dem Kalkstein 
vor, z. B. an der Oelmauer. Der Kalkstein selbst wird hier 
und da ganz schieferig, wie bei Bergen. Die Yersteinerun-
gen dieses Kalksteins sind noch nicht gehorig gepriift. Am-
moniten, Belemniten und Terebrateln kennt man darin an 
mehreren Punkten, i . B. bei Bergen, w o sich dieser Kalkstein 
auch mit sehr bunten Kalkbreccien yerbindet, die wohl ebenso 

1 2 * 



1 8 0 III. Abschn, Specielle Betrachtung 

wie die tatrischen und Bukowiner Triimmerkalksteine nicht zur 
wirklichen Nagelfluh geziihlt werden diirfen. Im Allgau, wo 
diese Kalksteinformation, und die damit verbundene Alpen-
sandsteinbildung am besten untersucht ist, haben Uttinger und 
V. Łupin *) mit Unrecht darin fast alle E'lótzformationen yoni 
jungern Uebergangskalk bis zum Muschelkalk zu erkennen ge-
glaubt, aber weder die Gesteine selbst, noch ihre Wechsel -
lagerungen, noch ihre Petrefacten lassen eine solche Tren-
nung zu. Nehmen wir den jungern lichten Alpenkalk (dessen 
Stellung noch unsicher erscheint) und die jungste Nagelfluh 
aus, so gehóren alle Felsarten des Allgau's eigentlich nur einer 
einzigen Formation an, welche in den dunkeln und thonigen 
Alpenkalk und den Alpensandstein zerfallt; ebenso wie in den 
Karpathen der Kalkstein von Teschen und an der Tatra die 
untern, der Karpathensandstein die obern Glieder einer ein-
zigen grofsen Formation sind. 

Uttingers sogenannter Hocligebirgskalk und sein erster 
Flótzkalk oder Alpenkalk sind nicht ais verschiedene Forma-
tionen von einander zu trennen, denn seine altere Sandstein-
formation, welche beide von einander trennen soli, ist ja 
nichts Anderes, ais ein Glied seines sogenannten bunten Sand-
steins oder unseres Alpen- und Karpathensandsteins, und sein 
Muschelkalk stimmt so wenig mit wahrem schwabischem und 
norddeutschem Muschelkalk iiberein, dafs er durchaus damit 
nicht verbunden werden kann, Seine Stellung iiber Uttingers 
buntem Sandstein ist noch ziemlich zweifelhaft, denn ein Theil 
davon liegt zwar iiber den eisensteinfiihrenden Sandsteinen, 
aber ein anderer Theil diirfte von Uttingers Alpenkalk gar 
nicht zu trennen seyn, Die Ansicht, dafs im Allgau das Alter 
der Formationen abnelime mit der Hóhe, in welcher sie ab-

* ) F u r diesen ganzen bitte ich ais (^uellen zu verg l e i c l i en : 
M. FLUBL, B e s c h r e i b u n g d e r G e b i r g e in Bayern und der Ober -

p fa lz . 1792. p . 1 b is 196. 
UTTIKGER i iber das b e r g i g e Land des Al!gau's in Leonhards 

min . Tascl ienb. V I . p . 152 sq. und V I I . p . 341 sq. 
v . LUPIH, B c s u m e i iber d ie in O b e r s c h w a b e n und T y r o l 1805 

gemachten geogn . Beobachtungen in Hrn . v. Mol ls E p h e m e -
r iden d e r Berg - und Huttenkunde, 5r Bd . p . 353 sq. 
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gelagert sind, hat hier, wie in vielen andcrn Fal len, zu fal-
schen Ansichten gefuhrt. 

Der Kalkstein, den Uttinger Hochgebirgskalk nannte, 
wcil er die hohern Alpen formirt, ist grau und schwarz, meisl 
ungeschichtet, schliefst haufig Erdpech und die Dioritlager an 
der Geisalp und von Obersdorf ein. Das letztere wird schon 
von den Hornsteinen begleitet, die Uttinger zu seinem orsten 
Fliitzkalk zahlt, und diefs macht schon jene Trennung sehr 
unsicher. Dieser erste Flotzkalk, den Hr. v. Łupin thonigen 
Kalkstein nennt, erscheint meist am Fufse jener hohern Kalk-
berge, und defshalb soli er junger seyn. Aber alle dicse Fels-
arten sind gleichfórmig gelagert, und defshalb wahrscheinlich 
die amFufs und in den Tiefen gelagerten Schichten umgekehrt 
alter ais die hóher im Gebirge anstehenden. Dieser Kalk-
stein wechselt stets mit verhartetem Mergel , mit Horn- und 
Feuerstein, in die er sich yerflófst, enthalt Sandtheile, ist 
grau und schwarz, seltener braun und roth. Der Mergel ist 
grau und seltener berggriin und braunroth und diinnschiefrig, 
seidenglanzend, bituminos, und enthalt oft schone Pflanzen-
abdriieke. Diefs ist Alles dem Zechstein f remd, mit dem ihn 
Uttinger parallelisirt, und er mufs selbst zugestehen, dafs die 
Granze zwischen seinem Hochgebirgs- und Alpenkalk schwer 
zu bestimmen sey. Ebenso entwirft v. Łupin von diesem Kalk-
stein (1. c. p. 403—407) , der mit Mergelschiefer, Konit (Mit-
tel zwischen Kalkstein und Feuerstein), Feuerstein und Horn. 
stein, z. B. am Gauchberg, zwischen Weifsenbach und Mas-
senwangle und am Edelsberg wechselt, ein so lchesBi ld , dafs 
seine Uebereinstimmung mit dem Teschner Kalkstein nicht zu 
verkennen ist. W i e bei diesem, wechseln allc jene 5 Gesteine 
unzahligemal in zolldicken Lagen, und sind nach oben mit 
dem Alpensandstein vcrbunden, wie der Teschner Kalk mit 
dem Karpathensandstein. — Der Sandstein, der am Riedber-
ger Horn (5745 Fufs iiberm Meere) , am hohen Bolgen, am 
Griindten bei Sonthofen (5954 Fufs) und am Rcisigberg bei 
Sonthofen vorkommt, und zwischen dem sogenannten Hoch-
gebirgs- nnd Alpenkalk gelagert sey, wechselt mit Conglome-
rat, ist schwarzlich, rauch-und gelblichgrau; das Cement tho-
nig) quarzig, selten kalkig, enthalt Feldspath, ist oft schiefrig 
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mit viel Glimmer, und manchem Harzer Grauwackenschiefer 
ahnlich; die jiingern Schichten sind oft mit Chlorit gemengt, 
und dadurch der ganze Sandstein griin gefiirbt. Er enthalt 
yiele Versteinerungen (Schilfe, Ostraziten, Heliciten und Be-
lemniten), und dazwischen liegenFlótzc von berggriinem Schie-
ferthon mit 1 Zoll dicken Feuersteinlagen. Diefs Alles be-
weist, dafs dieser Sandstein nicht zum altesten Flótzsandstein 
gehoren kann, womit ihn Uttinger yerglich. Er selbst fiihrt 
an, dafs der griine Sandstein am Griindten bei Kagneritz auch 
zwischen seinem muschelreichen Flótzkalk eingcschichtet sey. 
Er ist durchaus nicht wesentlich yerschieden yon dem Sand-
stein, den Uttinger bunten "Sandstein nennt, weil er iiber sei-
nem Alpenkalk liege, denn dieser ist z. B. im Leierbacher Thal 
rauch-, blaulich- und grunlichgrau, schiefrig mit Glimmer, 
das Bindemittel quarzig, selten kalkig, mit diinnen Zwischen-
lagen von berggriinem Thon und rauchgrauem Feuerstein. Der 
quarzige, griinlichgraue und berggriine Sandstein, oft in Horn-
stein iibergehend, wechsellagert mit dem Alpenkalk, ebenso 
der griine chloritische Sandstein, der viel Schwefelkies ent-
halt. Hr. v. Łupin sagt von diesem yermeintlichen bunten 
Sandstein der Alpen, der fast stets Chlorit enthalte: „d ie Kór-
ner des Sandsteins sind oft ohne erkennbarcs Bindemittel zu 
einer homogenen dichten Masse zusammengeflossen, so dafs 
er yollkommen in Quarz von feinkórnig abgesonderten Stiicken 
iibergeht." Diefs ist nun unverkennbar der quarzige Sand-
stein und Quarzfels der Karpathen. Hr. v. Łupin behauptet, 
dieser Sandstein liege immer unter dem thonigen Kalkstein 
(Alpenkalk Uttingers) und niemals iiber ihm. Diefs steht in 
geradem Widerspruche mit Uttingers Angabe, und beweist 
ganz deutlich, dafs Kalkstein und Sandstein melirmals wech-
sellagern miissen, und also zu e i n e r Formation gehoren. Am 
Schwarzenberg bei Meiselstein und am Griindten verbinden 
sich damit auch hepatische oolithische Kalksteine. Einen 
noch mehr schiefrigen, glimmerreichen, immer chloritischen 
Sandstein, der mergelartig oder kalkig ist, und viel Yerstei-
nerungen enthalt, halten Uttinger und v. Łupin noch fiir etwas 
jiinger, weil er in niedrigern Bergen, wie der ubrige Sand-
stein (bei Alstetten und Hinang an der Iller, yon Sonthofen 
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bis Obersdorf und bei Hindelang) vorkomme. Dieser Grund 
kann aber gar nicht entscheiden, und die Ansicht ist ge-
wifs irrig, da derselbe Sandstein im Ostracher-Thal unter 
dem Mergelschiefer liegt, den jene Geognosten selbst zum 
Alpenkalk zahlen. Nach Uttinger wird sein bunter Sand. 
stein wieder bedeckt von Muschelkalk, sandigen Mergel-
schichten und linsenfórmigem Thoneisenstein. Zugleich fin-
det sich unter dem sogenannten Muschelkalk ein glimmer-
reicher Sandstein zwischen Mergelschichten, rauch- und 
aschgrau, kalkig, mit schwachen Steinkohlenspuren. Der 
vermeintliche Muschelkalk besteht aus abwechselnden, 15 
Zoll bis 2 Fufs starken Lagen von thonigem Kalkstein und 
Stinkstein, mit sehr machtigem (30 bis 100 Lachter), sandi-
gem, leicht zerfallendem, grauem und schwarzem Mergel. 
Der Kalkstein ist roth, braun, griin, blaulich, meist gefleckt 
und wolkig, und enthalt viele Yersteinerungen. Im Dache 
der linsenformigen Thoneisensteinflótze ist er meist griin, 
mergelig, schieferig, in der Sohle derselben dunkler, nicht 
schiefrig und reicher an Yersteinerungen. Zuweilen sitzt 
er auf dem sogenannten altern Sandstein Uttingers auf, z. B. 
am Reisigberge bei Sonthofen. Hier ist es lichter, rauch-
grauer Kalkstein mit griinen Mergeltheilen, yięlen Nummuli-
ten, Ammoniten, Ostraziten und Eisensteinlagern. Eisen-
stein, jiingster Kalk, grauer und griiner Mergel wechsella-
gern. Der Eisenstein und die ihn begleitenden Mergel ent-
halten stets Nummuliten, Echiniten , Ostraziten, Bucarditen, 
Turbiniten, Chamiten, Terebrateln, Heliciten, Bucciniten, 
Trochus-Arten, schlackiges Erdpech und Ketinasphalt- Nach 
Łupin sollen im Sonthofcner Eisenstein Ammoniten und Be-
lemniten fehlen, allein die erstern finden sich in den be-
gleitenden Schichten ąm Beisigberge. Hr. v. Łupin (1. c. 
p- 421) sagt zwar, dafs diese Eisensteinbildung dem vęr-
meintlichen bunten Sandstein untergeordnet zu seyn scheine, 
dafs sie aber wahrscheinlich aus einer Zerstórung dessel-
ben ais Kegeneration hervorgegangen, und also doch wohl 
jiinger sey. Er gesteht ferner zu, dafs sie in der Haupt-
sache mit der Bildung des Eisensandsteins zu Aalen und 
Wasseralfingen an der schwabischen Alp iibereinstimme; 
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weil aber diese keinen Chlorit, kein Erdpech und keine 
Nummuliten ftihre, und am Abhange der Juraformation 
(das soli heifsen zwischen Lias- und Jurakalk) l iege, so 
móchte die Sonthofener Bildung noch jiinger ais die an der 
schwabischen Alp seyn, was aber noch nicht genau erwie-
sen ist. 

Vergleichcn wir die Felsarten des Allgau's nach Uttin-
gers und Lupins Schilderungen, wie ich sie eben gegeben 
babie, mit den ahnlichen Gesteinen in den bayerisehen und 
ósterreichischen Alpen und in den Nordkarpathcn, so ist 
die Uebereinstinimung nicht zu Terkennen. Der Hochge-
birgs- und Alpenkalk kónnen nicht getrennt werden, und 
correspondiren dcm Teschner Kalkstein; der sogenannte 
buntc Sandstein Uttingers aber und die davon ebenfalls 
nicht zu trennenden griinen und glimmerig schiefrigen Sand-
steine stimmen so vollkommen mit dem W i e n e r - und Kar-
pathensandstein iiberein, dafs sie wohl gewifs dieser gro-
fsen karpathisch-alpinischen Sandsteinbildung (und nicht der 

• bunten Sandsteinformation) angehoren, die auch weiter in 
der Schweiz vorn Pilatus- bis zum Thuner-See den soge-
nannten Hochgebirgskalkstein begleitet. Zwischen dem W i e -
ner und Allgauer Sandstein bat auch Hr. Boue die Identitat 
anerkannt, und den raschen Wechsel der Felsarten in stark 
geneigten Schichten wie im Karpathensanclstein, besonders 
an der Granze mit dem Teschner Kalkstein, recht treffend 
geschildert, wenn er sagt: Les roches differentes (seiner so-
genannten alpinischen bunten Sandsteinformation) se succedenl 
avec wie rnpidile etonnante: ainsi par ezemple, dans l'espace 
d'nur lieue, enłre Nussdorf el hloslerneuburg, fai calcnle, 
aa'il y abait enlre Irois a r/uatre cenls couches differentes de 
gres, de marne et dc calcaire, et dans la vallee dii Leierbacher-
Thai dans VAllgau , on en voit de nieme un tres grand nombrc 

presentant differentes inelinaisons. 

$ . 1 5 3 . 

Aus dem Allgau setzt die Gcbirgsbildung, von welcher 
wir sprechen, durch Yorarlberg iiber den Rhein gegen Siid-
west fort , und yerbreitet sich von Sargans und Wallenstadt 
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aus durch die ganzen schweizerischen Kalkalpen bis nach Bex 
im Waadtland, und -weiter jenseits der Bhone im Siiden des 
Genfer Sees wohl bis Savoyen hinein. — Ebels Meinung, 
dafs an dem nordlichen Randc der Kalkalpen der sogenannte 
Alpenkalkstein auf der Nagelfluh und der damit verbundenen 
Molasse aufruhc, ist zwar wohl durch Eschers spatere und 
genauere Beobachtungen erschuttert und wridcrlegt worden; 
aber zugestanden mufs werden, dafs zugleich Ebels Abthei-
lung der Molassebildung in einen altcrn und jiingern Sand-
stein doch noch nicht ganz widerlegt ist, wenn gleich Hr. 
v. Buch 1809 diese Abtheilung fiir eine Ungereimtheit er-
klarte. Der tiefe und grofsartige Sinn, mit welchcm Ebcl das 
Gebaudc der Alpen aufgefafst hat, wie nach ihm liein anderer 
Geognost, hat sich auch hierin bcwahrt, und wenn gleich der 
seinem Vaterlande unvergefsliche Escher manche Einzelnhei-
ten gegen Ebel tadelte, so hat er doch in Auffassung der Ge-
birgsyerhaltnisse im Grofsen, ohne gewagte Hypothesen auf-
zustellen, seinen Meister noch nicht gefunden. — Es hat sich 
ais unrichtig gezeigt, dafs aller und jeder Sandstein am Nord. 

/ rande der Kalkalpen der wahren tertjaren Molassenbildung an-
gehóre, wie seither geglaubt ward. Hr. Prof. Studer, der 
wiirdige Nachfolger Ebels und Eschers in griindlicher Alpen-
forschung, hat in seiner vortrefFlichen Monographie der Mo-
lasse deutlich dargethan, dafs an der siidlichen Granze der 
Molasse Sandsteine yorkommen, wclchc der Flotzzeit angehó-
ren; er hat gezeigt, wie sie im innigen Yerbande mit Ebels 
eigentlichcm Alpensandstein, mit den ycrmeintlich fiir Thon-
schiefer und Grauwacke, fiir Todtliegendes und neuen rothen 
Sandstein angespiochenen Schiefern und thonig sandigen Ge-
steincn der Hochalpen stehen. In den Hochalpen hat die For-
mation einen andern und scheinbar altcrn Charakter angenom-
men, ais in den tiefern Bergen. Diefs berechtigt aber nicht 
zu Trcnnungcn, und die Ucbereinstimmung des Gebildes mit 
dem in den Nordkarpathen wird sich ungezwungen darlegen. 

Ich fangę die Ycrglcichung mit den Sandsteinen am Nord-
rande der Kalkalpen an, die nicht zur Molasse gehoren. 

Am schwarzen See ( L a c Domeynoz), am Ursprunge der 
Sense, herrscht Gyps, bedeckt von porosem Kalkstein. Hóher 
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iiber tłem alten Schwefelbad erseheint ein quarziger Sandstein, 
von kalliigem Cement, den man zuweilen mit dichtemKalk ver-
wechseln konnte. Er ist rauch-, blaulich-, griinlichgrau oder 
braunlich, die Hauptabsonderung mit Glimmerschiippchen und 
Bitumen bedeckt, oder mit kleinen Stiickehen verkoblter Pflan-
zen, ais ob diese zerhackt worden waren. *) Dasselbe habe 
ich ais charakteristisch fur Karpathensandstein angegeben, 
dem dieser kalkige Sandstein sehr gleicht. Klufte von Kalk-
spath durchschwarmen das Gestein. An den Schweinsbergen 
und imMuscherenschlund liegt dieser Sandstein auf dem Gyps 
und Kalkstein. Bei der Vereinigung beider Sensen zeigen 
sich in dem hellgrauen Grunde kleine dunkelgriine Punkte; 
damit verbindet sich eine Breccie und Schiefer, und so setzt 
die Gebirgsart nach der Kette der Gurnigelberge fort. Die 
ganze Gebirgsgruppe, worin die Sense entspringt, die Gur-
nigelkette und alle Yorberge bis an die Kalkfelsen des Ochsen, 
Gantrisch und der Kaiseregg, die Schweinsberge und Bera ge. 
hóren einer Sandsteinformation an, die auf Kalk ruht. Dieser 
G u r n i g e l s a n d s t e i n , wie ihn Studer nennt, gleicht dem 
Karpathensandstein. Er setzt von der Bera durch das Soan-
thal nach der Molezonkette bis an den Genfer See , und wird 
sich in den Yoirons wiederfinden. , ,Der Gurnigelsandstein 
ist nicht Molasse, und seine Conglomerate sind nicht Nagel-
fluh. Kalk, Mergelschiefer und Gyps sind seine evidente Un-
terlage, und nicht die Mola se, die junger ist und ihm vor-
liegt." — Aehnlicher Sandstein erseheint weiter bei Ralligen 
und gegen Merligen, in der Nahe des Thuner-Sees. Feinkor-
niger, fester, schiefriger Sandstein mit verkohlten Pflanzen-
theilen, mit Sauren brausend, wechselt mit Sandsteinscbiefer 
und Mergel , und zugleich erscheinen Conglomerate, ahnlich 
denen bei Broc und an den Schweinsbergen. Zugleich fin-
den sich Schichten, welche Konchylien einschliefsen, die so-
wohl Meer- ais Siifswasserthieren anzugehóren scheinen (C«r-
dien, Pupa , Melanopsis, Cyclas). Weiter an den Ralligsto-
ck en erseheint iiber dem Kalkstein ein g r i i n e r S a n d s t e i n , 

*) STUDBR , Bc i t rage zu c iner M o n o g r a p h i c d e r Molasse , S . 26 
b is 67. 
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mit Mergelschiefer wecliselnd. Hrn. Studers specielle Be-
schreibungen davon lassen keinen Zwei fe l , dafs dieser griine 
Sandstein derselbe ist, ais die giuinen Sandsteine indem All-
gau und den bayerischen Alpen und im' Karpathensandstein. 
Derselbe griine Sandstein findet sich am Taviglione im Waadt-
land und in den Gebirgen bei Bex (dunkelgriine Hauptmasse 
mit licbtgriinen Flecken). Hr. Studer hat ihn spatcr Tavi-
glianoz-Sandstein genannt. Ferner findet er sich -wieder an 
der Gypsmiilde zu Krattigen, in grofser Machtigkeit am Ein-
gange des Kirnthals, ais Knauer im Mergelschiefer an der 
Tellenburg. Die Ralligstocke selbst bestehen aus Kalkstein, 
und werden in der Hólie, wie die Diablerets, die Riesenkette, 
der Hohgant und Pilatus, durch einen harten, quarzigen Sand-
stein von graulich- und róthlichbrauner Farbę bedeckt. In der 
ganzen Gebirgsgruppe folgen von oben nach unten unter ein-
ander Mergel mit harten Sandsteineinlagerungen, barter Sand-
stein, harter Sandstein mit Gerollen und Muscheln, brauner 
Sandstein und Conglomerat, Kalkschiefer, griiner Sandstein 
mit Mergelschiefer, harter Sandstein oder Kalk mit Quarz-
sand gemengt, Mergelschiefer, sandiger dunkler Kalk, Mar-
mor mit Belemniten und Trigonellen. — Die Muscheln und 
die Braunkohlen, welche diese Bildung begleiten, konnten 
nach Hrn. Studers selbst gemachten Einwanden an viel jiinge-
res Alter denken lassen; allein die Yerbindung dieser Gesteine 
mit den Sandsteinen in den hohen Alpen, welche ais sehr alt, 
selbst ais zur Grauwacke gehórig betrachtet wurden, und die 
analogen Verhaltnisse an den Karpathen, sprechen gegen sol-
che Einwendungen. 

Der griine Sandstein erscheint im Frutigthal, und weiter 
ostlich an dem Bauchlen findet sich wieder fester Gurnigel-
sandstein mit Anflug von Braun- und Pechkohlen auf den Kliif-
ten; bei Fliihli an der Waldrenne ahnelt dieser mancher wah-
ren Molasse sehr. Yon dem Bauchlen bis an das Aarthal sto-
fsen wahre Molasse und Nagelfluh in horizontalen und siidlich 
fallenden Schichten, ebenso wie an der Sense und am Gur-
nigel, an die iiltere Sandstein- und Kalkformation an, und sind 
hier plótzlich abgebrochen. Also auch hier zwei einander 
ganz ahnliche und doch im Alter sehr yerschiedene Gebilde 



188 III. Abschn, Specielle Betrachtung 

in unmittelbarer rathselhafter Berfihrung, wie in Ostgallizien 
am Fufse der Karpathen die Braunkoblensandstcine an die ahn-
lichen altem Karpathensandsteine angelagert sind. — Die Con-
glomerate des beriihmten Tiefenbach Tobels , die jetzt fur 
wahre Nagelfluh gelten, scheinen selbst noch zweifelhaft zu 
seyn, denn sic erinnern an ahnliche. die mit dem griinen 
Sandstein am Schwyzcr-Haken yerbunden sind. Westlich von 
Gersau am Biirgcnberge und óstlich am Schwyzer-Hakcn am 
Vierwaldstatter-See liegt der griine chlorilische Sandstein 
mit viel Nummuliten und andern Petrefacten, besonders Ostra-
ziten, unter dem grauen Kalkstein. Grobkornige Conglome-
rate und rothe Thonschiefer gehoren irn Siebenthal und an der 
Weifsenburgcr Strafse zu diesem Sandstein. So sehen wir 
die kalkigen, molasseahnlichen Sandsteine der Alpen, wel-
che dem kalkigen Karpathensandstein entsprechen, ebenso 
wie diesen mit griinem und Nummulitensandstein sich yerbin-
den. D e r braune Sandstein von Kalligen wiederholt sich un-
terhalb Vorder-Waggi-Thal , und zieht von da am Fufse des 
grofsen Aubrig quer durchs Thal nach dem Spitzberg, und 
yerbindet sich mit dem griinen Nummulitensandstein, der an 
den Aubrigbergen von hohen Kalkfelsen, wie am Schwyzer-
Haken, bedeckt wird. Die Nummulitensandsteine erschcinen 
zugleich auf dem hohen Flasch, auf den Zindeln und der Alp 
Staflen. Mit den Nummuliten zugleich finden sićh in den grii-
nen Schichten grofse Pectiniten , Austerii, Echiniten und ku-
gelige Schwefelkiese. Diese nummulitenhaltigen Gesteinslager, 
welche vom Allgau an bis zum Schwyzer-IIaken und bis ins 
Sihlthal beiEinsiedeln bekannt sind, sind mithin eines der aus-
gedehntestcn Glieder der Alpensandsteinformation. Der Kalk-
stein, der am Griindten im Allgau den griinen Sandstein iiber-
lagert, ist ganz derselbe, der dieselben und ahnliche Sand-
steine an den Aubrigbergen bei Kalligen bedeckt, und in ih-
rer Niihe an der Soanc bei Broc, am Schwarzbriinnli am Gur-
nigel und an der Sygriswieler Strafse ersclieint. 

YerweUen wir noch etwas am Nordrande der Schweizer 
Kalkalpen, ehe wir die nummulitenfiihrenden Gesteine in den 
Hohalpen betrachtcn, so zieht zuerst der salzfiihrende und 
schwefelhaltige Gyps unsere Aufmerksamkeit auf sich, der 
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im Liegenden der betrachteten Sandsteine langs den ganzen 
Schweizeralpen sich zeigt, ebenso wie langs den deutschen 
Alpen und der ganzen Nordkarpathenkette. Schon der Gyps 
im Sandsteingebilde jenseits des Genfer Sees bei St. Julien, 
Dordogny etc. scheint hierher zu gehóren. Bei Aigle und 
Bex fangt aber der salzfuhrende Gyps mit Bestimmtheit an. 
Aus dem Liethal setzt er iiber Bex, den Pillon , durch Etivoz, 
durchs Gsteig- und Lauenen-Tlial, iiber den Reulissenberg, 
durchs Simmenthal (bei St. Stephan), die Biesenkette, bis nach 
dem Thuner See bei Spietz, Krottingen, Leisingen. Yon da 
noch weiter durch den Brienzer See nach dem Briinig und 
durch Unterwalden. Auch in der Pilatuskette an der hintern 
Flue zeigt sich Gyps. Selbst noch im Kanton Glarus an der 
Siidostseite des Rothenbergs, in der Mitte des Scroft-Thals, 
in der Miihlialp, oberhalb Engi , und im Krauchtlial erseheint 
der Gyps, der auf den diesseits des Bheins im Vorarlberg 
und AUgau hinweist. Dieser Gyps ist da, wo er Salz fiihrt, 
meistens durchaus Anhydrit, an andern Punkten dichter, kor-
niger und Fasergyps, fiihrt gediegenen Schwefel zu Bex, 
im Lauenen - und Simmen. Thal und zu Spietz, und wird 
begleitet von Salzthon, Mergelschiefer, schwarzen Schie-
f em (die falschlich Thonschiefer genannt werden), Sandstei-
nen (falschlich fiir Grauwacke angesprochen), und dunkeln 
bituminiisen Kalksteinen. Dieser nierkwiirdige Gypszug ist 
wie der an den Karpathen durch einen Zug von Schwefelquel-
len begleitet, die ihn auch da anzeigen, wo der Gyps selbst 
nicht sichtbar wird. Auch schwache Salzquellen yerbinden 
sich damit, doch ist das Salz in den Schweizeralpen nur sehr 
sparsam; ais machtiger Salzstock nirgends vorhanden. An 
der ganzen langen Karpathen-Alpenkette ninimt der Salzreich-
thum von Osten nach Westen , von den unermefslichen Salz-
stocken der Moldau und Siebenbiirgens bis zu dem blofs salz-
haltigen Anhydrit von Bex, immer mehr und mehr ab. Die 
Schwefelquellen bei Bex, bei Etivoz im Saanenlande aus Kalk-
stein, der mit Alpensandstein wechselt, am schwarzen See 
(sehr starkes Schwefelwasser), und nicht weit davon gegen 
Nordost, am Ganderisch und den Gurnigel-Bergen, bei Lenk 
im Simmenthal, zugleich mit Spuren von Salzquellen, im Adel-
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boden-Thal, am Fufse des Leisig-Grats bei Leisingen (3 Quel-
len), von Brunig nach Alpnach zu, und an dem Luzerner-See 
nach dem Rozloche zu. Bei Alpnach sind Spuren von Salz-
quellen. Wen ige Stunden weiter ostlich bei Humlingen, un-
weit Wolfenschiefs , -\vurden sonst Salzquellen benutzt, die 
durch ein Erdbeben sich verloren. Ferner sind noch Schwe-
felquellen in der Wichlenalp, eine Stunde von Elm, und im 
Grofsthal im Kanton Glarus, und im Jenager-Bad im Prettigau, 
welche aus mit Quarz gemengtem Thonschiefer? quellen. 

Der ganze Gypszug wird allgemein betrachtet ais ein un-
tergeordnetes Glied des dunkeln Alpenkalks. Am genauesten 
kennen ^ i r sein Lagerungsverhaltnifs zu Bex durch den da-
sigen alten Salzbergbau und die genaue Arbeit des Hrn. v. Char-
pentier. *) Was von diesem Punkte gilt, gilt ebenso fiir den 
ganzen gypsfiihrenden Kalkstein langs der Nordseite der Schwei-
zer Alpen. Hr. v. Charpentier liat ebenso, wie friiher Hr. 
v. Buch (der seine Ansichten jetzt ganz geandert hat), das 
Gebirge von Bex, das auf Urfels aufruht, fur Uebergangsge-
birge angesprochen, und damit also auch eine Steinsalzbildung 
im Uebergangsgebirge in die Geognosie einfiihren wollen, die 
sehr befremden mufste, da nirgends aufserdem im anerkann-
ten Uebergangsgebirge Werners eine Spur davon aufgefunden 
•worden war .**) Hr. v. Charpentier hat erwiesen, dafs der 
dunkle Kalk unter und iiber dem Gyps von Bex, welche auch 
Bukland ais verschieden trennen wollte, zu einer Form ation 
gehóren, und dafs darin der salzfiihrende Anhydrit (und Gyps), 
thonige Schiefer, Conglomerate und Sandsteine untergeord-
nete Schichten bilden. Da er dicsen Kalkstein, seinem au-
fsern Ansehn nach, und weil er unmittelbar auf Urgebirgen 
aufliegt, fur Uebergangskalk ansprach, so mufsten nun jene 

* ) J. v . CHABPENTIER, Vcr l ia l t cn und Lagerung des Gypses von 
B e x in Leonhards Tascl ienb. d. Min . X X . p . 336 sq. 

**) D i e Lagerung des Gypses u n d Salzes in d e r Tarantoise ist w i e 
das ganze dort ige G e b i r g e , das Brochant und A n d e r e f i i r U e b e r -
g a n g s g e b i r g c ansel ien, noch zu zwe i f e l l i a f t , um es h ier in Be-
tracht z iehen zu Łonnen, und ebenso ist C o r d i e r s Annahme, dafs 
das Steinsalz v o n Cardona in Spanien zum Uebergangsgeb i rge 
g e h o r e , s chon vonKle insc l i rodt ais unhaltbar v e r w o r f c n w o r d e n . 
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Schiefer, Conglomerate und Sandsteine fur Thonschiefer und 
Grauwacke gelten. Allein die Yersteinerungen, welche die-
ser Kalkstein einschliefst, Belemniten, Ammoniten, Nautiliten 
sprechen ganz dagegen, und Bukland, der genaue Kenner der 
jungern Ffotzgebilde Englands, hat zuerst mit Bestimmtlieit 
ausgesprochen, dafs alle Yersteinerungen, welche der dunkle 
Kalk von Bex und der ihm analoge in den iibrigen Alpen 
einschliefst, ganz den Charakter der Versteinerungen im eng-
lischen Lias haben, und dafs dieser Kalkstein zur Liasforma-
tion gezahlt werden miisse. Dieser Ausspruch ist sodann 
durch viele andere Beobachtungen immer mehr bestatigt wor-
den, so dafs heutzutage nicht allein der Bexer Kalkstein, son-
dern der ganze dunkle Alpenkalk, der mit Mergelschiefer 
(sonst Thonschiefer genannt), Alpensandstein (sonst fur Grau-
wacke gehalten), manchen Conglomeraten, Gyps und Anhy-
drit wechsellagert, ganz bestimmt n i c h t mehr fur Ueber-
gangskalk gelten sondern am allerwahrscheinlichsten der 
Liasformation beigezahlt werden kann. Der Mont Saleve, 
der den Jura mit den Kalkalpen yermittelt, besteht ebenfalls 
zu unterst aus walirem dunkelm Liaskalk mit faserigen Pin-
niten (oder Catillus?), Gryphiten, Plagiostomen und andern 
Liasfossilien. Bei Aigle und Roche stellen die dem Bcxer 
dunkeln Kalk verwandten Kalksteine rothen Marmor dar, und 
schliefsen Yersteinerungen ein, die ihn dem englischen Coral 
rag, einem Gliede der Juraformation, nahern. Ueberhaupt 
scheint der graue, helle, dichte Alpenkalk, der den dunkeln, 
altern Alpenkalk (sogenannten Hochgebirgskalk, Uebergangs-
kalk und Zechstein der Alpen) bedeckt, dem hellen Jurakalk 
am nachsten zu stehen, was eine genauere Yergleichung sei-
ner Petrefacten wahrscheinlich noch genauer erweisen diirfte. 
— Die Gesteine selbst und die Yersteinerungen, welche die-
ser dunkeln Kalkformation angehóren, sprechen auch an an-
dern Punkten der Alpen fur die Liasformation. Der dunkle 
Kalkstein ist meist ein feinkorniger oder dichter, thoniger, 
bituminoser Kalk, dem wahren Liaskalk ganz ahnlich , oft mit 
Sand und (^uarzkornern gemengt. Der Schiefer, der mit ihm 
wechselt, theils ein wahrer Kalkschiefer, theils Thonschiefer, 
den aber seine Yersteinerungen vom wahren Thonschiefer un-
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terscheiden, theils talkiger Schiefer, und am haufigsten Mer-
gelschiefer, wie er den Gryphitenkalk, stets begleitet. Die 
Sandsteine, die den Kalk begleiten und ihn bedecken, sind oft 
ein Mittel zwischen Kalk- und Sandstein, oder kalkigem, schie-
ferigem Sandstein mit Glimmer und verkohlten Pllanzenresten, 
dem Karpathensandstein gleich, oder quarzige, grobkornige 
Sandsteine, manchen Grauwacken ahnlich. Auch die dem 
Gryphitenkalk eigenen schwachen Kohlflótze finden sich da-
mit, z. B. im Simmenthal bei Baltigen und Lindenkrachen, im 
Krattiggraben bei Spietz, im Brolenberg am Thuner-See mit 
thierischen Yersteinerungen, und bei Siegriswyl zwischen der 
Rallig- und Wandfluh. Der Kalkstein schliefst Ammoniten 
am Glarnisch und im Hobchern.Thal, Ammoniten, Gryphiten, 
Ostraziten und Terebrateln an dem Guppen, ganze Bankę yoll 
Porpiten und Pectiniten im Freiberge; der Schiefer schliefst 
yerkieste Ammoniten am Z a u n - W a l d , unweit Meiringen, 
Fische und Schildki'óten im Glarner Plattenberg ein. Diefs 
alles lafst durchaus nicht zu, die Kalksteine und Schiefer dem 
Uebergangskalk, ebenso wenig dem Zechstein und Muschel-
kalk anzureihen, sondern alles deutet am meisten auf die Lias-
formation. 

Ist nun der salzfiihrende Kalkstein von Bex Liaskalk, 
gehort dazu mithin auch der dunkle Alpenkalk, der die Gyps-
ablagerungen am ganzen Nordrande der Kalkalpen von Bes 
bis ins Wiener Bassin begleitet, liegen die Massen des Salz-
thons und Steinsalzes in den deutschen Alpen auf dem gleichen 
dunkeln Kalkstein auf, der dem Teschner Kalkstein am Fufse 
der Karpathen entspricht, und verbinden sich damit nach oben 
diejenigen Sandsteine, welche wir Taviglianoz-, Gurnigel-, 
Ralligen- und Wiener-Sandstein genannt haben, die griinen 
und nummulitenfiihrenden Sandsteine von Bex bis zum All-
gau, welche wir alle in den Karpathen sich wiederholen se-
hen, und mit den karpathischen Gesteinen so auffallend iiber-
einstimmen, so diirfte kein Zweifel mehr iibrig bleiben, 

dafs die Flótz-Nordalpen und Nordkarpathen einer und 
derselben grofsen Formation angehoren, in welcher 
innerhalb der Alpen die kalkigen Glieder, innerhalb 
der Karpathen die sandigen Glieder vorherrschen, und 
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welcher eine grofse Steinsalzbildung angehórt, die in 
bei Jen Gebirgen eine gleiehe Stellung einnimmt, (loch 
in den Alpen mehr an den Kalk, in den Karpathen mehr 
an den Sandstein gebunden ist — und dafs diese gro-
fse Bildung (die jiingern Alpenkalke abgerechnet) am 
meisten der Liasformation der flachern Lander ent-
spricht. 

Die Yergleichung fiihrt uns selbst aber noch einen Schritt 
weiter, denn wir werden die problematischen Gesteine, wel-
che an den Urgebirgshetten der Tatra und der Bukowina auf-
gerichtet sind, ebenso auch in den ITochalpen wieder erken-
nen. Diefs ist, obgleich F-bels wichtiges Werk es schon ah-
nen lafst, vorziiglich erst móglich geworden durch die lióchst 
lehrreiche jiingste Arbeit des Hrn. Prof. S t u d e r * ) , aus wel-
cher ich mit Bezugnahme auf F.bels Angaben noch Folgendes 
aushebe: 

Die Formation, die zwischen dem Tódi und der Galanda 
und den nórdlichen Kalkgebirgen des Gliirnisch, Miirtschen-
stock und Kuhfirsten die hohen Gebirgsziige bildet, denen die 
Lintb , der Scroftbach und die Tamia entlliefsen, erseheint 
ais eine S c h i e f e r - und S a n d s t e i n b i l d u n g . Schwarze 
und graue Schiefer, matterdig oder schwach glanzend, oft mit 
schwarzlichgrańem, schiefrigem Sandstein oder sandigemKalk-
schiefer eng verbunden, und mit diinnen Bliiltern oder liand-
artig dickern T.agen derselben wecbselnd. (Dieselben Schie-
fer, wie an der Nordseite der Tatra, im Koscielisker-Thal oder 
an der Zipser Ma góra.) Auch da, wo der Sandstein miichtiger 
und selbststandig auftritt, wie in den an Btindten stofsenden 
Gebirgen, zeigt er gewóhnlich starkę Anlage zutn Schiefrigen, 
er unterscheidet sich ferner daselbst durch ein etwas gróberes 
und deutlicheres Korn und hellero griinlichgraue Farben (wie 
gemeiner quarziger Karpathensandstein). Scltcn fehlen wei-
Ise Glimmerblattchen, theils einzeln, theils vcreinigt die Ab-
sonderungen bedeckend. Eine nicht seltene Abiinderung ist 

* ) S T U D F R , g c o g n o s t i s c l i e B e m e r k u n g c n i i b e r e i n e n T h e i l d e r 
n o r d l i c l i e n A l p e n l i e t i e in L e o n l i a r d s Ze i t sc l i r . f . d . M i n . 1827. 
H e f t l . p . l — 4 6 . 

POSCH, geognost, Beicliicil). von P(il«n. n . J 3 
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der Taviglianoz-Sandstein, eine dunkelgriine Steinart mit grii-
nen Flecken. Grofse, zu Gebirgen anschwellende Massen, 
voi^lunkelm Kalk, geschichtet oder obne Kegel gekliiftet, sind 
diesen Schiefern und Sandsteinen bald aufgesetzt, bald un. 
regelmiifsig begriinzte Zwischenlagen oder liegendc Stticke 
untergeordnet. Haulig sclieinen sie ihre Unterlage zu bilden, 
und sie von den krystallinischen Formationen zu trennen (wie 
an der Tatra). Man hat diese Gebilde haufig den Uebergangs-
gebirgen beigeziihlt. Dagegen erheben sich aber von Seite 
der Petrefacten grofse Zweifel. — Es ist nicht Ein charakte-
l-istisches Petrefact des Uebergangsgebirgs in diesen Schie-
fern bekannt, dagegen eine ungeheure Menge Nnmmnłites lae-
vigata LAM., oft mehr ais 1 Zoll im Durchmesser, Turriliten 
mit Tnrrililis B K R G K R I ahnlich, Galeriten bis zu 2 Zoll Durch-
messer, kleine Chamen (ahnlich den in Low. Min. Conch. 
Taf. 25 und 26) , Cardien, Pecten und kleine Austern ; alles 
Petrefacten, die man sonst im Griinsand und der Kreide sieht; 
aber es fehlen die fiir diese Formationen charakteristischen 
Ammoniten, Inoceranen und Hamiten. — Alle diese Petre-
facten werden fest von schwarzlichgrauem Kalkstein umschlos-
sen, vor den dicht aneinander gedriingten Nummuliten oft 
nicht zu erkennen, oft mit eingesprengten griinen Kornern. 
W e r kann in dieser Schilderung den Nummulitenkalk von 
Koscielisko und Zakopane verkennen, oder den von der Pietre 
le Domine, vom Cibo-Bach und von Pojana Stampe in der Bu-
kowina? Nehme ich die Turriliten aus, die ich in diesen Ge-
steinen nicht sah. so stimmen alle Petrefacten auf das genaueste. 
— DieSelbe Formation ist ebenfalls bei Schwyz und Einsie-
deln sehr verbreitet. — Die Lager des griinen Nummuliten-
kalks sind theils in dem herrschenden Schiefer, theils in die 
denselben begleitenden grofsen Kalkmassen eingeschlossen. 
Auch finden sich Nummuliten einzeln in Kalkmassen von ge-
wohnlichem Ansehen (ebenso in dem gewóhnlichen Kalkstein 
der Tatra, im Kalkgrund oder an dem Stirnberg und den hin-
tern Kesmarker Kalkalpen). Die grofse Yerbreitung der For-
mation quer durch die Alpen von Einsiedeln bis an den Todi 
konnte vermuthen lassen, dafs mehrere Formationen, die 
Nummuliten fiihren, verbunden waren, aber diefs ist nicht 
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der Fali, denn die Versteinerungen sind iiberall dieselben. — 
Die Schiefer mit Fisclien und einer Schildkróle vom Glarner 
Plattenberg gehóren ebenfalls dazu. — Am Biselenpafs und 
im Krauch- und Weifstannen-Thal liegen iiber den schwarzen 
Schiefern yiolette und gefleckte, wechselnd mit (luarz, und 
zuletzt ganz rothe mit maclitigen Quarzfelslagern. Aehnliche, 
mehr sandigc rothe Schiefer sind auf der Hóhe der Kalleuser-
berge. Diese rothen und bunten Schiefer erinnern an die so-
genannten rothen Grauwackenschiefer und dieQuarzfelsmassen 
zwischen dem Granit und Nummulitenkalk an der Tatra, an 
die bunten Schiefer auf der Alpe Holicza und an dic rothen 
sandigen Schiefer mit Muscheln an der Alpe Pietre le Domine. 
— Auch iiber diesen rothen Schiefern, die Dolomitlager ent-
halten und Talk in sich aufnehmen, liegen wieder schwarze, 
splittrige und kórnige Kalksteine und Sandsteinschiefer mit 
Petrefacten am Spitzmeilen, 7700 Fufs iib. d. M., und bis an 
das Murgthal. Ins $turgthal liinabstcigend liegt die Forma-
tion der 1'othen und schwarzen Schiefer auf einem Conglome-
rat von sehr yerschiedenen Bruchstiicken, durch rothen Thon 
verbunden, welches sich den kalkigen Breccien und Conglo-
meraten yon Bajctz, an der Tatra und in der Bukowiner Ge-
birgsgruppe anschliefst. Am linken Gehange des Murgthals, 
nach dem Barenthal hinaufsteigend, folgen von unten nach 
oben: 

rothe Thonschiefer mit Dolomit, 
Quarzfels, 
schwarze Schiefer, 
ein diinnes Lager von feinkórnigem, schwiirzlichem 

Kalkstein mit erbsengrofsen, walirscheinlich organi-
schen Kórpern (analog dem schwarzen Kalkstein mit 
erbsen- und nufsgrofsen Oolithen bei Zakopane), 

5 Fufs roogensteinfórmiger rother Thoncisenstein mit 
Belemniten, 

20 Fufs schwarzlichgrauer Kalk mit Quarzkórnern (hau-
fig in der Tatra), 

grofse Massen von schwarzgrauem, dichtem, geschich-
tetem Kalkstein. 

1 3 * 
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An den grauen H o r n e m , wo iiber dem schwarzen ver-
steinerungsreichen Kalkstein sogenannte Grauwacke aufliegt, 
finden sich ebenfalls Nummuliten in den schwarzen, feinkor-
nigen Sandstein-Zwischenschichten. Dieser ist von schwiirz-
lichgriiner Farbę, mit Chlorit gemengt, schwer zerspringbar, 
und die Yersteinerungen bestehen aus schwarzlichem oder 
dunkel rauchgrauem, dichtem Kalkstein. — An der Briicke 
von Pfeffersbad gegen die Quelle hin sind machtige Lager 
davon. Die Schiefer- und Sandsteinbildung, verbunden mit 
den rothen Schiefern, herrscht ebenso in den hohen Gebirgen 
im Domleschger-Thal , im Prettigau und in der Herrschaft 
Davos in Graubundten, wo sich damit sogar Serpentin zu ver-
binden scheint. Oberhalb Feldsberg bei Chur in bedeutender 
Hohe herrschen griine, kalkige Schiefer mit Beleniniten und 
Austern. 

Im Niederthal liegt das vorerwahnte Conglomerat wieder 
auf schwarzen Kalk- und Schiefergebirgen. In der Hohe der 
hintem Niederalp und am nordlichen Fufse des Karpfstocks 
wird das Conglomerat bedeckt durch bunte Schiefer; das sind 
bunte Thon- und Talkschiefer, schieferige Talkgesteine mit 
Quarz und Feldspath. — Am Kistenpafs und der Rabi-Alp lie-
gen die bunten Talkgesteine auf grauen Schiefern, Sandstein 
und Kalkstein. Sonderbar erscheinen auch hier schwarzlich-
griiner Kalk und Sandstein mit Nummuliten, ganz nahe an den 
bunten Gesteinen. In machtigen Lagern ist der Nummuliten-
kalk auf Marrenalp an der Siidseite des Panixer-Passes, dem 
schwarzen Kalk und Schiefer untergeordnet, dencn die bunte 
Formation aufsitzt. Auf der Hohe des Kistenpasses, 8650 
Fufsi ib. d. M . , bildet er noch hóhere Spitzen, umschlossen 
von grauen Schiefern und griinlichgrauem Sandstein. 

Wenden wir uns mehr nach Siidwest in den Alpen, so 
finden wir in der Gegend von Sarnen in Ob-Walden Nummu-
litensandstein, der am Abhange des Kotzberges bei Stanz an-
steht. Am Pilatus geht der Kalk in Sandstein iiber, und wech-
selt mit Mergel und Thonschiefer. Yersteinerungen sind 
haufig. In der Kasteln-Alp und auf dem Widder-Feld, 6858 
Fufs iib. d. M., ist der Kalkstein mit Muscheln und Nummuliten 
angefiillt, und in den Schiefern finden sich Fischabdrucke, 
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Der Niescn an iler Siidseite des Thuner Sees besteht bis 
auf die l lal ftc aus Schiefer und grobkórnigem Sandstein. 
Eine halbe Stunde unter der Niesen-Spitze gelangt man zu 
dem Alpensandstein, zwischen dem noch hier und da Schie. 
fer liegt. E r ist sehr grobkornig , in dicke Schichten ge -
spalten, und wird nach oben feinkórniger. Schiefer und 
Sandstein scheint allgemein vom Sanenlande bis nach Bex 
iiber dem dunkeln Kalk zu herrschen, und selbst auf der 
hohen Felsenkette von den Wetterhórncrn bis zu den Diable-
rets ist dieselbe auf mehreren Punkten, z. B. am hohen 01-
denhorn, mit Sandstein bedeckt. 

DcrThalgrund vonErlenbach bis Zweisimmen, der ganze 
Mundsrucken und der Thalgrund von Abtantschen , die Sanen-
móser , der Thalgrund von Rougemont und Chateau d 'Ocx, 
das hochliegende Thal von Mosses bis Scpey , dieser ganze, 
dem Strcichcn der Alpen parallele Landstrich wird durch eine 
Formation eingenommen, dic im Allgcmeinen ais ein schwarz-
Iich graues Schie fer - und Sandsteingebirge crscheint, aber 
durch untergeordnete Kalkstockc und Kalklagcr, grofse Mas-
sen von Kalkbreccic, Lager von Schwarzem und lauchgriinem 
(^uarz und Feuerstcin einen sehr zusammengesetzten Charakter 
erhalt. Die Yorherrschenden schiefrigen Abandcrungen hei-
fsen im Lande F l y s c h , welche Benennung man auf die ganze 
Formation ausdehnen konnte. Die Gebirgsartcn sind denen 
der Niesenkette und also auch denen von Glarus so ahnlich, 
dtffs man wohl beide zu Einer Formation yereinigen mufs. 

W i r sehen also, dafs die Nummulitenkalkc der Karpathen, 
verbunden mit Schiefern von altem Ansehn, mit Conglomera-
ten, Sandsteinen, bunten Schiefern und (luarzfcls, sich ganz 
auf glcichc Art in den hohen Schwcizcralpen wiederholen, 
und wenn dicsc ihrem Gestein und den Versteincrungcn nach 
nicht getrennt werden kónrien von dcm gyps- und salzfuhren-
den Liaskalk und dem darauf ruhenden festen, griinen und 
Numrnulitensandstcin am Nordrande der Kalkalpen, so werden 
wir wohl in Zukunlt gcnóthigt seyn, in der wissenschaftlichen 
Gcognosie in der jiingeren Flotzreihe beim Lias dieses zu-
sammengesetzte Kalk- , Schie fer - und Sandsteingebilde der 
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Karpathen und Alpen einzuschalten, welches durch Nummu-
liten yorziiglich charakterisirt ist.*) 

II. V e r g l e i c h u n g m i t d e n A p e n n i n e n . 

1 5 4 . 

Die Apenninen, so einfaeh und cinforinig zum grofsten 
Theil ihre geognostische Constitution ist, sind doch noch we-
niger gekannt ais die Alpen. Dafs sie von Calabrien bis in 
Toscana zum grofsten Theil aus einem lichten Flótzkalkstein, 
bestehen, der wohl dem Jurakalk angehóren wird, war langst 
bekannt. Der mittlere Theil ihrer Kette von Toscana bis zu 
den Meeralpen war hingegen nur sehr unvollstandig bekannt, 
bis uns Hr. Hausmartn und Hr. Brongniart zwei dem jetzigen 
Zustande der Wissenschaft angemessene allgemcine Schilderun-
gen davon gegeben. So sehr im Allgemeinen die Bcobach-
tungen dieser beiden gelehrten Geognosten iibereinstimmen, 
so sehr sind doch die Folgerungen, die sie daraus gezogen 
haben, verschieden, und es mufs noch ais unentschieden gel-
ten, wer darin von beiden Ilecht hat, bis mehr specielle 
Untersuchungen den Zweifel losen werden. Hr. Hausmann**) 
glaubt, dafs die Apenninen von Genua, Lucca, Modena und 
einem Theile von Toscana zuunterst aus Uebergangsgebirgs-
arten (Grauwackc, Thottschiefer, Uebergangskalk etc.) zusam-
merrgesetzt seycn, worauf sich ein machtiges Gebilde von 
Gabro und Serpentin (Euphotid und Ophit) lagert, welches 
dcfshalb auch dem Uebergangsgebirge beigezahlt werden 

* ) Nach diesen Sch i lderungen und V e r g l e i c h u n g e n di ir ften mithin 
d i c dunlieln u n d g r i i n e n , ISummulites laeuigata f i ih r cndcn 
Sandsteine u n d Kalkstcine d e r A lpen u n d Karpathen. wenigstens 
der Molassc n i cht w c i t c r be izuzahlen seyn, u m so w e n i g e r , ais 
d ie ausgeze ichnetc S c h w e i z c r Molasse , obg le i ch bcgr i inzt durch 
j e n e Sandsteine , diese charalitcristischen Nummul i ten gar nicht 
f i i h r t , und ihre V e r s t c i n e r u n g e n durcliaus e inen andern und 
n o c h vie l j i ingern Typus an sich tragen. 

**) IliusjtAKN, Commentatio de Apenninorum constitutione geognostica. 
Gotting. 1823. Daraus im Auszug in Ł e o n h a r d s T a s c h c n b u c h 
d e r Minera log i e . X V I I . S- 684. 
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mtisse. Hr. Brongniart4) hingegen betrachtet die Felśarten, 
welche Hr. Hausmann fiir Grauwacke und Schiefer anspricht, 
ais Terrain calcareo -psammitifjae, und załilt cs zu seinen 
u n t e r n F l o t z g e b i r g e n , unter welchen eralleFlotzgebirge 
vom Uebergangskalk bis einschliefslich zum Biaskalk zahlt, 
und rechnet daher auch das darauf licgende Termin ophio-
liticjae zum Flotzgebilde, eben so wie Palasson und J. v. Char-
pentier das gleiche Gebilde an den Pyrenaen zum Flótzgebirge 
zahlen. 

Ich will hier blofs auf die grofse Aebnlichkeit aufmerk-
sam machen, welche zwischen dcm Sandstein der Karpathen 
und den ihm gleichen in den Alpen mit der IIausmann'schen 
Grauwacke der Apenninen oder dem JYlacigno und Pietra se-
rena der Italiener statt findet. Die Pietra serena, die Hr. 
Hausmann der Harzer feinkornigen Grauwacke yergleicht, ist 
ein glimmerig kalkiger Sandstein, oft sehr fest, dicht und hart 
mit Glimmcr gemengt, von Kalkspathadern durchzogen, von 
vorherrschend gi-auen Farben, oft auf den Ablosungen mit 
Pllanzenabdriicken. Sio wechselt mit dem Macigno oder 
schiefrig glimmrigen Sandstein, der in wahren Sandstein-
schiefer iibergeht, mit dichtem Kalkstein und mit Mergelschie-
fern, welche durch Aufnahme von Glimmcr in Thon- und 
Dachschiefer iibergehen, ohne ihre kalkige Natur je ganz zu 
verlieren. Hr. Boue fiihrt zugleich aus Toscana noch Mergel 
mit Seepflanzen (also wahrscheinlich Fucoiden) an, der mit 
grauem, Schwarzem und gelbem sandigem Kalkstein wechselt. 
Die Aehnlichkeit dieser kalkig glimmerigen Sandsteine oder 
Psammiten mit dem ltalkigen Karpathensandstein, der cbcn-
falls oft mancher Grauwacke ahnelt, die Aehnlichkeit der 
apenninischen Mergel - und Thonschiefer mit denen, die an 
der Zipser Magóra oder indcnMarmarosch-PokutischenGranz-
karpathen yorkommen, und ein Glied der Sandsteinformation 
sind, miissen allerdings unsere Aufmerksamkeit auf sich zie-
hen, und wir wiirden dariiber mit mehrBestimmtheit urtheilen 
kónnen, wenn Brongniart und Hausmann die darin eingeschlos-

* ) A Ł . B R O H G H I A R T , sur łe gisement des Ophiolites, Euphotides, Jaspes 
c/ans quelques parties des Apennins, in don Annal. des Min. VI 
p . 177, u n d i m Auszug L e o n i i , T a s c h e n b . X V I . S . 731. 
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senen Petrefacten, die bestimmt nicht ganz mangeln werden, 
uns licnnen gelehrt hatten. Der Kalk- und Chloritschiefer, 
die sonderbaren Kalkbreccien von Carrara, Massa und Sera-
vezza, selbst der beruhmte wcifse Marmor (einst allgemein 
fiir Urkalk angesehen) von Carrara, welche nach Hausmann 
demselbcn Gebilde angehóren, und die man vor zwanzig Jah-
ren nicht hatte wagen diirfen fiir etwas Andercs ais Urgebirge 
anzusehen, wenn man nicht fiir einen geognoslischen Ketzer 
geltcn wollte, werden auch im jiingern Flótzgebirge nicht 
mehr sehr befremden, nachdem wir wissen, dafs der soge-
nanntc Thonschiefer der Schweizer Kalkalpen und der Mar-
marosch mit jungem Nummulitenkalk und jugendlichcn Sand-
steinen innig verbunden sind, und selbst mancher Travertino 
bei Kom (Kalk tu ff) einem feinkórnigen weifsen Urkalkstein 
tauschend ahnlich ist. Der Serpentin und Gabro aber in 
ihrer Lage iiber jiingern Flótzgebirgen diirfen wohl auch so 
sehr nicht befremden, da die Pyreuacn dieses Yerhaltnifs 
schon kennen gelehrt haben, und wohl wahrscheinlich diese 
Felsarten ihre jetzige Stellung auf eine Jem Flótzgebirge 
fremde Art erlangt haben mógen. Die Griinde, welche Hr. 
Brongniart ausfiihrlich fiir seine Meinung aufgestellt hat, schei-
nen mir wirklich die uberwiegenden zu seyn, und defshalb 
glaubte ich nicht mit Unrecht den Alacigno und Pietra serena 
mit Karpathensandstein vergleichen zu diirfen. Auch Hr. Boue 
ist zu ahnlichen Ansichten hieriiber, so wie ich, iiber den 
Karpathensandstein gekommen, wenn er sagt: „In den gro-
fsen Sandstein-, Mergel- und KalkgcbilJen (an der Nordseite 
der Alpen, Apenninen und Karpathen) zwischen Jem Jura-
unJ Uebergangskalk kónnten gewisse SanJsteine und Schiefer-
sandsteine unmittelbar unter Jurakalk (Hasselbach in Oester-
reich) wohl den Platz der Keuper Formation einnehmen. Viel-
leicht dui'ften selbst die oberaten abwechselnden kalk- und 
fucusfiihrcnden Sandsteinlager den obersten Keuper, Lias und 
Liassandstein darstellen." *) 

*) BOUF, synoptische Uarstcl l img <lcr d i e E r d r i n d e ausmachenden 
F o r m a t i o n e n in L c o n h a r d s Zei tschr . d e r Min . 1827. 11. S. 173 
In d ieser interessanten Synopsis hat a b e r ubrigens Hr . B o u e 
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III. V e r g l e i c h u n g m i t d e n P y r e n a e n . 

§. 155-
So grofs das Yerdienst ist, das sieli Hr. J. v. Charpentier*) 

um die geognostische Kenntnifs der Pyrenaen erworben hat, 
so ist es doch unmóglich, tlafs in einer solchen allgemcinen 
Schilderung einer grofsen vorher wenig gekannten Gebirgs-
kette schon so vielc Specialia enthalten seyn sollten, um gcnauc 
Yergleichungcn cinzelner Glieder mit andern Gebirgen an-
stellen zu kónnen. Die Kalkalpen der Pyreniien scheinen 
ganz so wie die der Schwcizer und deutschcn Alpen zusam-
mengesetzt zu seyn. — Hrn. v. Charpcntiers sandig glimmri-
ger und thoniger Alpenkalk vom Thal de Beoussc, dEstaube, 
du Marbore, der schiefrige glimmrige Sandstein mit kleinen 
zerstreuten Kohlenpartikeln aus dem Thale Gistain oder de La-
Tellanctte, der gelblichgraue -und blauliche Mergel, der Stink-
stein von Nalzeu und Clermont, die Hornsteine im pyreniii-
schen Alpenkalk, das Yorkommen von Nunumilitenkalkcn, der 
mergelige Glimmersandstein mit PJlanzenabdriicken von Go -
vornie, der Mergel mit Fucoiden von Bidoche bei Bayonne, 
der Mergelkalk mit Schwefel und Erdol von St. Boes bei Or-
thes, der Mergelkalk mit Gryphiles Cymbinm von St. Girond, 
dic eiscnschiissigen Liassandsteine mit Muscheln von Navar-
reins lassen blofs mit WahrscheinlichkeiL vcrinuthcn, dafs 
innerhalb der Flótzkalkgebilde an der Nordseile der Pyrenaen 
jene Gesteine den iihnlichcn in den Nordkarpathen entspre-
chen mógen. Merkwiirdig ist es zugleich, dafs die Diorite 
oder Griinsteine, die in den Pyrenaen auf dem Fiótzkalk auf-
zbliegen scheinen, nach Hrn. v. Charpentiers Schilderung vól-
lig mit dtan Diorit ubereinstimmen, der den Teschner Kalk-
stein begleitet, und dafs damit an den Pyrenaen gcwisse Mer-

ilic Geste ine , welc l i c d e r karpathisch alpinischen Sandste in for -
mation angehoren , w i c m i r scheint, etwas wil lki ir l ich vcrll>eilt , 
und fast al len F o r m a t i o n e n v o n d e r G r a u w a c k e bis zuin Gri in -
sand e t u a s d a v o n zugc thc i l t , was unmdgl i ch r ichl ig seyn kainn. 

*) J. DK CHARPEKTIKR, Essai sur la Constitution geognostiquc des 
Pyrenees. Faris. 1823. 
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ge], faserige und dichte Gypse immer in Gesellschaft auf-
treten. *) 

* ) Die fs sinrl m e i n e Ansichten i iber ilie Karpathen , w ie ich sic, 
au f meine f r i iher cn Beobachtungen gcstiit/.t, im Jalire 1828 nie-
dergeschr i eben hattc. — D i e Schwierigl ie i t d e r Forniat ions -
best immungen in den Karpathen und A l p e n , d ie E i n w e n d u n g e n , 
w e l c h e dagegen B o u ć und Keferstein theils o f f ent l i ch , theils 
b r i e f l i c h e r h o b e n , e rweckten den W u n s c h in m i r , den Gegen-
stand nochmals durch neuc Beobachtungen /.u pri i fen. D i e U m -
stanefe gestatteten mir die Erf i i l lung dieses W u n s c h e s , ich 
l ionnte im S o m m e r 1830 abermals 6 W o c h e n lang in den Bies-
l i iden, den west l ichen Karpathen und in der Tatra b e o b a c h t e n . 
Es kam darauf a n , 1) das Verhaltni fs des Krakauer Jurakalks 
Jiuin K a r p a t h e n g e b i l d e , 2 ) den T e s c h n e r Kalkstein und die 
darin auf tretenden D i o r i t e , 3) den n o r d l i c h e n Z u g des karpa-
thischen Klippenkallts v o n Trentsch in b is N o w y t a r g , b e s o n d e r s 
in Il insicht auf sc ine V e r s t e i n e r u n g e n , und 4) das Verhaltni fs 
des Numnuil itcnkalkstcins und aller Kalkalpen unter sich und 
gegen .Karpathensandstein auf der Nordse i t c der Tatra n o c h -
i n a l s genau zu b e o b a c h t e n und zu pr i i f en . D iese B e o b a c h -
tungen haben n e u c Aufschliisse g c w a h r t , und ich sehe mich 
dadurch veran la f s t , me ine Ansicht i iber das rc lat ive A l te r des 
Karpathensandsteins u n d tatrischen Nummulitenkalks zu andern . 
W e i l es a b e r nicht mog l i ch w a r , darnach das v o r l i e g e n d e Ca 
p i te l w e g e n des schon so we i t vorgeschr i t tenen Drucks me ines 
W e r k s u m z u a r b e i t e n , und we i l i ibrigens dadurch die Sch i lde -
rung d e r i ibr igen Gebirgsverhaltnisse nicht geandert w i r d , so 
w e r d e ich die Ergcbnissc dieser letzten Re ise am E n d e des 
W e r k e s in e inem b e s o n d e r n A n h a n g mit the i l en , den ich hier 
r.u yerg le i chen b i t l e . 
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VIII. Capitel. 
D i e F o r m a t i o n d e s J u r a k a l k s t e i n s . 

S. 156-
Verhreilung der Formation. 

Der Jurakalkstein, der in der Reihe der jiingern Flótz-
gebirge eine aufserordentlich grofse Yerbreitifng bat, spielt 
auch in Polen eine sehr ansehnliche Rolle. Nachst dem 
Karpathensandstein und der Kreide hat er in Polen unter 
allen Formationen die grófste Verbreit.ung, und sie wiirde 
an der Oberflache des Gebirgs noch grófser seyn, wenn 
nicht ein grofser Theil desselben von Alluvionen bedeckt 
ware. *) 

Der Hauptzug des Jurakalksteins fangt an der Weichscl 
zwischen Krakau und Czernichów an. Das Schlofs zu Kra-
kau, die Klóster Bielany und Tyniec stehen auf den schónen 
Felsen dieses Kalksteins, den Hr. Bukland falschlich fur 
bartę Kreide ansah. Die Hiigel bei Podgórze jenseits der 
Weichsel, worauf der beriilimte Grabhiigel des Krakus auf-
gehiiuft ist, und einige andere bei Swoszowice, und zwi-
schen Swoszowice und Tyniec sind die siidlichsten Auslau-
fer des Jurakalks. Yon der Weichsel weg bildet sodann 
derselbe einen erhabenen und felsigen Hóhenzug in der 
Richtung von Sudostsiid nach Nordwestnord, mithin abwei-
chend gegen das Streichen der ubrigen Formationen, dic 
von Westnordwest nach Ostsildost streichen. Dieser Hóhen-
zug hat eine Breite von 1 — 4 Mcilen. Zwischen Krakau, 
Czernichów, Alwernia und Nowagóra ist er am breitesten, 
sodann lauft' er durch die bekannten Gegenden von Oycow, 
Skala und Wolbrom, breitet sich gegen Westen bis Olkusz 

* ) Ich habe f r i ihcr d e r J u r a f o r m a t i o n in 1 ' o l cn n o c h e ino g r ó f s c r e 
Ausdehnung g c g e b e n ais jet / . t , w e i l ich damals damit noch 
den K r c i d e m c r g c l o d e r die g r o b e ch lor i t i s che K r e i d e y e r b a n d , 
bis i ch m i c h i i b c r z c u g t e , dafs d iese d a v o n ais b e s o n d e r e F o r -
mation gc t rennt w e r d e n musse. 
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aus, sodann weiter zwischen Ogrodziniec und Żarnowiec 
zieht er iiber Pilica, Kromolow, Wladowice, Żarki, Lelów, 
Janów, Olstyn, Mstów, Czcnstochau, Kłobucko und an der 
Warta hinab iiber Pajęczno, Dzialoczyn bis Wieluń und 
noch weiter im Wartathale bis fast nach Bozęcin. In die-
sern langen, zusammenhangenden Zuge ist der Jurakalkstein 
gegen Osten von Kreidenmergel und Sand, gegen Westen 
aber von Steinkohlengebirge, crzfuhrcndem Muschelkalk und 
dem Moorliohlengebirge begranzt. In abgerissenen Partien 
findet er sieli in Westen iibergreifend auf den altern For-
mationen zwischen Krzeszowice und Nowagóra, bei Filipo-
wice, Tęczinek, Trzebinia, Luszowa und Chrzanów; ferner 
kuppenformig unter dcm Moorliohlengebirge herrorragCnd 
bei Niegowonice, Wisoka, Czeykowice, Rokitno, zwischen 
Kromolow, Wladowice und Mrzyglód, in Pynczyce bei Sie-
•wirz, zwischen Pynczyce und Koziegłowy bei Ossiek, Mys-
lów und einigen andern Punkten, und sodann wieder zu- » 
samnienhangend in dem Ilóhcnzuge von Woźnik bis Lubli-
nitz in Schlesien. 

Von Wieluń an nordwarts in Grofspolcn versinkt dieser 
Kalkstein in die Tiefe unter eine machtige Decke von Allu-
vionen, aber es ist sicher, dafs er die allgemeine Unterlage 
der letztern in der ganzen grofspolnischcn Ebene, in Ma-
sovien und Kujavien macht, denn er ragt hier und da unter 
den Alluvionen hervor , und in der Gegend von Raciążek 
unweit Thorn an der Weichsel ist er mit allcn Bohrlóchern 
zur Aufsuchung der Salzsoole fiir dic Salinę zu Ciechocinek 
sehr ausgezeichnet angetrolTen worden. Von Wieluń weg 
sind in der Ebene zwei Kalksteinziige zu verfolgen. Der 
eine nórdliche zeigt sich in Iznichow bei Z loczow, in 
Ruszków und Barzów bei Sieradz, beim Dorfe Chełmiec, 
1 Mcile siidlich von Kalisch, und 1 Meile weiter nórdlich 
im Dorfe Tragenowo; endlich in dicht zusammengehauften 
Geschieben bei Ruzko und Pleszew in der Gegend von 
Gustyn, beim Dorfe Jerzewo bei Dulsk und am Berge der 
heiligen Margaretha zu Góra bei Lenczyce. Von hier setzt 
der Kalkstein bestimmt gegen Norden unter den Alluyionen 
bis in die Gegend von Thorn fort. 
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Der zweite Zug, der sich von der Warta ostlich in 
der Ebene hinzieht, zeigt sich von Pajęczno aus ostlich bei 
Kamińsk, bei Orzechowa unweit Rozprza, bei Przedbórz an 
der Pilica, bei Sulejów an der Pilica weiter abwiirts, an 
demselben Flusse von Brzusdówka iiber Piekło bis ostlich 
von Inowlodz und weiter im Liegenden bei Opoczno und 
Drzewica, wo sich der Kalkstein wie bei Przedbórz an den 
weifsen Sandstein anlehnt. Von Drzewica an lafst sich zwar 
an der Granze des Sandsteins gegen Osten der Kalkstein 
nicht im Zusammenhange verfo!gen, aber doch liommt ta' in 
ahnlicher Lage wieder vor nordostlich von Szydłowiec bei 
liza, und endlich bei Bałtów an der untern Ramiona. 

Ein anderer schmaler Zug von Jurakalk, und zwar von 
oolithischem, liegt an der siidlichen Granze des nordlichen 
Muschelkalks aus der Gegend von Malagoscz iiber Brzegi, 
Sobkow bis Koretnica, und bei Piatrkowice. Endlich zeigt 
sich ein wahrscheinlich zum Jurakalk gehoriger Kalkstein 
noch in Gallizien am San von Dynów iiber Dubiecko, Ba. 
bice bis Przemyśl. 

Die Granzen sind auf den geognostischen Karten so 
speciell ais inoglich veizeichnet, und der ganze Flśichen-
raum, auf welchem die Formation wirklicb zu Tage geht, 
kann gesciiatzt werden zu 88 geographischen Quadratmeilen; 
der Flachenraum aber, wo sie in den Ebenen von Grofs-
polen unter Alluyionen yerborgen liegt, und nur in kleinen. 
einzelnen, inselartig zerstreuten Punkten wirklicb bekannt 
ist, aufserdem zu 370 Ouadratmeilen. 

5- 157. 
Allgemeiner Charakter und Znsammensetzung 

der Formation. 

Die Formation des Jurakalksteins ist eine sehr einfache. 
Fremdartige Schichten zwischen dem Kalkstein fehlen ganz-
lich, hochstens wechselt der mergelartige mit mergelartigen 
Thonschichten, welche nur durch grófsern Thongehalt Vom 
Kalkstein sich untcrscheiden. 

Der Kalkstein ist ausgezeichnet durch eine blendend 
weifse oder wenigstens immer sehr lichte Farbę, wenn auch 
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gelbliche und rothliche Nuancirungcn yorkommen, durch 
schrofle, klippenartige Felsenbildung, Reichthum an Feuer-
steinen und Yersteinerungen, und Uebergang in grobe und 
bartę Kreide. ł)avon bietet nur seine obere Gruppe Ab-
weichungen dar. 

Er stellt sechs Hauptyarietaten auf, welche, obgleich 
Einer Formation angehórig, dennoch bedeutend von einander 
abweichen, und auch in Hinsicht der Lagerung drei ver-
schiedene Gruppen zusammensetzen. 

Die, wie es scheint, alteste Gruppe nenne ich die des 
o o l i t h i s c h e n J u r a k a l k s . Sie ist zusamtnengesetzt aus 

lichtem feinkornigem Oolithen- und 
lichtem, ebenem, sehr dichtem, lithographischem Kalk-

stein. 
Die zweite Gruppe nenne ich die des g e m e i n en und 

d o l o m i t i s c h e n J u r a k a l k s . Sie ist zusammengesetzt aus 
dichtem und erdigem mergeligem Kalkstein, selten 

lithographisch, der bis in Kreide yerliiuft, 
blendend weifsem, Felsen bildendem, porosem und 

cavernosem dolomitischem Kalkstein, und 
plattenfórmigem Kalkschiefer. 

Die jiingste oder oberste Gruppe ist die des b o h n e r z -
f ł i h r e n d e n J u r a k a l k s und der b u r t t e n o o l i t h i s c h e n 
B r e c c i e n , welche sich in die Formation des aufgelagerten 
Moorkohlen- und Lettengebirgs yerlaufen. 

Pctrograpl i isc l ie Sch i lderung d ieser Felsarten. 

g. 158. 

Gruppe des oolithischen Jurakalks. 

Der oolithische Jurakalk findet sich nur in dem Theile 
der Formation, der sich an das Sandomircr Mittelgebirge 
anlehnt, also in dem Zuge, der von Malagoscz bis Koretnica 
hinlauft; er ist aber auch weiter nach Siiden unter dem auf-
liegenden Kreidenmergel yerbreitet, denn der Yersuchschacht 
zu Szczerbakow bei Wiślica an der Nida hat ihn in grofser 
Teufe wieder erreicht. Ferner lindet cr sich in den *b-

» 
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gesonderten Partien beł Przedbórz, liinter Szydłowiec und 
bei liza. 

Der herrschende O o l i t h e n k a l k ist von rothlich und 
gelblichweifsen und sehr lichten gelblichgrauen Farben, aus 
unzahlbaren rothen Oolithkórnern ohne sichtbares Binde-
mittel zusammengesetzt, die selten ganz dicht, sondern fast 
stets aus concentrischen Schalen bestehen, so dafs sie unter 
der Lupe wie achter Karlsbader Erbsenstein aussehen. In 
ihrer Grofse wechseln sie von der Grofse des feinstcn 
Mohnsamens bis zur Grofse des Schrotes, womit man kleine 
Vógel zu schiefsen pflcgt. So ausgezeichnet bildet dieser 
Kalkstein machtige Bankę bei Malagosoz, Brzegi , in den 
Bergen zwischen Sobkow und Tokarnia, und in einem Berge 
am obern Ende des Dorfes Koretnica. Sehr selten kommen 
erbsen- und bohnengrofse, dichte, nicht ganz kugelrunde 
Oolithen einzeln zerstreut in einer dichten, graulichen Kalk-
steinrnasse v o r , wie z. B. auf einem Punkte siidlich von 
Brzegi. Oefter trennen sich dic sehr feinen Oolithen 
etwas mehr ais gewóhnlich, und liegen in der lichten dich-
ten Kalksteinmasse nahe an einander,- doch so , dafs man 
das Bindemittel deutlich erkennt, und' so nehmen in andern 
Schichten die Oolithen allmahlich so ab, dafs nur dichter 
Kalkstein tibrig bleibt. Dann mengen sich uncndlicli viele 
kleine Muschelschalen und grófsere Ostraziten mit den 
Oolithen, und daraus geht am Ende ein Kalkstein hervor, 
der blofs aus Muschelschalen besteht und zuweilen ein schie-
feriges Gefiige annimmt; diefs ist ausgezeichnet der Fali 
beim Vorwerk Kie auf der Strafse von Kielce nach Pińczów, 
am Schlofsbcrg bei Uza, am Ufcr der Pilica nahe an der 
Stadt Przedbórz und bei den Dorfern Dombrówka und 
Kroyulcza zwischen Szydłowiec und Radom. In diesen Fal-
len wird der Kalkstein wie bei liza kreidenartig, oder er 
wird sehr dicht und lichtgrau, wie auf den iibrigen genann-
ten Punkten. Sehr charakteristisch fur diesen Ooolithkalk 
ist dunkel honiggelber faseriger Sandstein, welcher die gro-
fsen, theils sehr diinnen, theils zolldicken Schalen der Mu-
schelgattung Catillus bildet, und sehr haufig darin angetrof-
fen wird. 
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Eine andere Art des oolithischen Kalksteins ist diejenige, 
die man unter dem Kreidemergel und etwas dolomitischem 
Jurakalk in 170 LachterTiefe unterTage im Yersuehschacht zu 
Szczerbakow getroffen, und bis zur Teufe von 230 Lachtern 
verfolgt hat. — Die Schichten sind hier mannichfaltiger\md 
die Farbę stets aschgrau, mehr und weniger dunkel. W i r 
werden spater auf diese Schichtenfolge noch genauer zuriiek-
kommen; hier geniigt blofs anzugeben, dafs dichter Kalkstein, 
oolithischer Kalkstein und mergelige Thonschicliten mit ein-
ander abwechseln. Der dichte Kalkstein ist grau, meist tho-
nig und mergelig, weniger ganz dicht und fest, enthalt immer 
schwarze rufsige Thonllecken und diinne Thonhautchen, viel 
gelben Faserkalk und kleine Kalkspathpunkte. Er nahert sich 
dem Liaskalk, enthalt viele Terebrateln und Gryphiten, uiul 
einzelne kreidenweifsc kleine Oolithkórner, die man faltchlich 
fiir Gekrósstein (Anhydrit) angesehen hatte, da sie doch alle 
mit Sauern brausen. Der eigentliche Oolithkalkstein, der mit 
jenem wechselt, ist ebenfalls lichtgrau. In der thonigen oft 
kaum zu unterscheidenden Kalkmasse stecken Millionen klei-
ner und sehr kleiner kugelrunder, clliptisch spharoidischer 
und walzenformiger Kórner von lichterer Farbę, welche zum 
Theil den gemeinen Oolithen ganz gleich sind, zum Theil aber 
gewifs von organisclien Kórpern abstammen, und vorziigIich 
von Miliolithen und Nodosorien. Zwischen ihnen liegen oft in 
Kalkspatb verwandelte Encrinitenglieder, seltener Muscheln. 

Mit dem gemeinen Oolithkalk bei Malagoscz ist ausge-
zeichneter lithographischer Kalkstein verbunderi. Dieser ist 
gelblichweifs, licht isabellgelb, zuweilen ockergelb gestreift, 
sehr dicht, springt im Grofsen flachmuschelig und vollkommen 
eben, und ist kaum an den Kanten durchscheinend. Auf den 
Kluftlliichen ist er mit Dendriten geziert, enthalt nur einzelne 
Kalkspathkórner, und verlauft sich mitunter in einen miirben, 
erdigen, im Grofsen ebenfalls llachmuscheligen Mergelkalk-
stein. Er gleicht in Ilandstucken dem lithograpbischen Kalk-
stein aus dem deutschen Jura in Bayern vrollkommen, gestattet 
aber hier nur selten Gebrauch, weil er fast nie in reinen, 
diinnen Platten bricht, sondern in unregelmłifsigen grofsen 
und kleioen Partien im Oolithkalk eingewachsen ist. Daher 
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sind reine, von Oolitlien und Muscheln freie Tafeln von melir 
ais 1 Quadratfufs Grofse nur sehr selten zu erlnngen. Eine 
besondere Abart da von findet sich bei Koretnica, und zuweilen 
auch bei Malagoscz. Sie ist licht griinlichgrau und von son-
derbaren, glatten, hohlen, kegelfórmigen und cylindrischen 
Lochem durchbolirt, die oft mehrere Zoll lang und bis 1 Zoll 
weit sind, und wohl wahrscheinlich von organischen Kórpern 
herriihren, von denen man aber jetzt keine Spur mehr siebt. 

Bei Brzegi und Malagoscz wechselt der Oolithenhalk 
ferner mit einem dichten Kalkstein von gelber, gelblichgrauer 
und rothlicher Farbę, der sich theils dem lithographischen, 
theils einem mergeligen Kalkstein nahert, aber stets so sehr 
mit Ostraziten, Mytuliten und andern Muscheln gemengt ist, 
dafs diese zuweilen die Kalksteinmasse ganz yerdrangen. Auf 
den Ablosungs- oder Schichtungskliiften ist dieser Kalkstein 
sehr haufig mit einem eigenthumlichen staudenfórmigen Kalk-
sinter bekleidet, der mit der Kalksteinmasse innig und fest 
verwachsen ist. 

§ . 159 . 
Gruppe des gemeinen und dolomitischen Jura-

kalksteins. 

Diese Gruppe hat eine viel grófsere Verbreitung ais die 
vorige, denn sie setzt den grofsen Zug des Jurakalksteins von 
Krakau bis Wieluń, und weiter nordlich in Grofspolen, den 
von Działoszyn bis Inowlódz und Opoczno zusammen, er-
seheint wieder bei Baltow an der Kamiona und in Gallizien 
am San. Sie umfafst drei verschiedene Kalksteinarten : 

1) Der g e m e i n e d i c h t e und m e r g e l i g e J u r a -
k a l k , der am Fufse der Berge und in den Ebenen zu Tage 
geht, bildet die untern und altesten Schicliten dieser Gruppe. 
Er ist innen von weifser, selten lichtgrauer Farbę , entweder 
dicht, splitterig und uneben im Bruch, oder erdig mergelig. 
Feuersteine sind in aufserordentlicher Mengc darin einge-
schlossen, und losen sich leicht yom Gestein, doch finden wir 
in manchen Schicliten auch kleine Partien von Feuerstein und 
einer Art Hornstein in diesem Mergelkalkstein eingesprengt, 
die sich darin unmerklich yerflofsen, und dadurch dem Kalkstein 

PUSCH, geoguos t . Beschre ib . von Po lęn . I I , " 
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ein kieseliges Ansehen mittheilen. Dieser Kalkstein bricht 
in horizontalen Schichten, welche mit Schichten von grauem 
mergeligem Thon zuweilen abwechseln. Uebrigens unter-
scheidet er sich von dem eigentlichen Kreidenmergel, dem 
er zuweilen ahnlich ist, dadurch, dafs er an der Luft nicht 
schieferig zerfallt, wie dieser, und sich also auch nicht so 
schnell in fruchtbare Erde zersetzt. — Selten geht dieser 
Kalkstein in Jithographischen Kalkstein iiber, doch kommt 
diefs auch bei Czenstochau, in Pazurek bei Olkusz und in 
Piekło bei Inowlodz vor. 

Derjenige gemeine Jurakalk, welcher an der Pilica von 
Sulejów bis nach Inowlodz an mehreren Punkten zu Tage 
geht, und behufs grofser Kalkbrennereien bei Sulejów, Brzu-
stowka und Piekło in ansehnliclien Steinbriichen gewonnen 
wird , weicbt in etwas von demjenigen ab, der im westlichen 
Polen yorkommt. Schon bei Sulejów ist er meist ganz krei-
denweifs, erdig uud,etwas abfarbend; ganz ausgezeichnet krei-
denartig wird er aber in Piekło bei Inowlodz, wo er sehr stark 
abfarbt. Er enthalt auch hier einige Yersteinerungen, die ich 
aufserdem im polnischen Jurakalk nicht fand, und ich war 
daher lange zweifelhaft, ob diese Kalksteine an der Pilica 
noch zum Jurakalk oder schon zur harten Kreide gehóren 
móchten. Endlich gewann ich die Ueberzeugung, dafs sie 
zum Jurakalk gehóren, denn diese kreidenartigen Schichten 
wechseln ab mit lithographischem Kalkstein, und werden hier 
ebenso iiberlagert von Eisensandstein und demjenigen eisen-
steinfuhrenden Lettengebirge, welches von Kromolow bis nach 
Wieluń hin den ausgezeichneten Jurakalk bedeckt, nie aber 
iiber der Kreide vorkommt, weil es im Alter denselben Fels-
arten gleich ist, die anderwarts zwischen dem Jurakalk und 
der Kreide gelagert sind. Ich habe aber hier mich recht deut-
lich iiberzeugt, wie leicht es ist, harte Kreide mit Jurakalk zu 
yerwechseln, wenn man blofs auf das Ansehn der Gesteine be-
schrankt, und die Lagerungsverhiiltnisse nicht zu erkennen 
waren. — Nordostlich von Sulejów fand ich Spuren des Kalk-
steins bis Błogie, dann aber weiter an der Pilica herab ist 
Alles mit Sand bedeckt. 

Liings dem grofsen Hóhenzuge von Krakau bis Wieluń 
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geht der gemeine, dichte und mergelige Jurakalk nach oben 
zu in ein festeres Gestein iiber, und wird bedeckt 

2 ) vom d o l o m i t i s c h e n J u r a k a l k . Dieser ist in den 
tiefern Schichten ein weifser, ebener oder feinsplitteriger 
Kalkstein mit vielen kleinen Kalkspathdrusen, z. B. in Ten-
czynek bei Krzeszowice und in Poremba bei Siewirz. Die hó-
hern Theile, welche stets groteskę Felsengruppen bilden, die 
schon yon weitem durch ihre blendend weifse Farbę anffallen, 
bestehen zwar auch aus einem Kalkstein, der dicht und split-
terig scheint, aber unter dem Vergrofserungsglas immer im 
hóchsten Grade feinkornig sich zeigt. Er ist durchaus caver-
nós, yoller kleiner Hóhlen und Blasenriiume, die ein sehr rau-
hes zerfressenes Ansehn haben, und mit hóchst kleinen rhom-
boedrischen Krystallen ausgekleidet sind. Er ist dabei sehr 
schwer zerspringbar, was ihn sogleich yom lithographischen 
Kalkstein unterscheidet, braust mit Sauren schwacher, ais der 
gemeine Jurakalk, und geht stellenweise in einen sehr fein-
kórnigen wahren Dolomit iiber. Die grotesken Felsen zei-
gen fast gar keine Schichtung, dagegen sind sic nach allen 
Richtungen ungeregelt zerspalten, oft wie aus scheibenfórmi-
gen Scherben, die locker auf einander gethiirmt zu seyn schei-
nen, zusammengesetzt, und yoller grofser und kleiner, mit 
Stalactiten yerzierter Hóhlen. Kurz, er ist ein cavernóser, 
dolomitischer Hóhlenkalk, der demselben Gestein im deut-
schen Juragebirge, yon Niirnberg an durch Franken und durch 
die schwabische Alp in der Farbę, Structur und Felsenbil-
dung aufs yollkommenste gleicht. Zu so yollkommcnem Do-
lomit, der leicht in lockeren Kalksand zerfallt, wie das ahn-
liche Gestein im siidlichen Tyro l , hat er sich hier nicht aus-
gebildet. Dieser ausgezeichnete Kalkstein setzt die herr-
lichen Felsen zusammen, welche schon bei Tiniec und Bielany, 
unweit Krakau, yiel ausgezeichneter zwischen Krakau, Krzeszo-
wice und Olkusz, in dem schónen Felsenthale yon Promnik, 
Oycow und Piaskowa skala, bei Strzegowa, unweit Pilica, bei 
Ogrodzinicc, Kromolow, Wladowice , Żarki, Olstyn, Mstów 
und Działoszyn das Auge des Reisenden auf der einfórmigen 
Hochebenc angenehm beschaftigen. Selbst da, wo keine er-
habenen Felsenparticn sich mehr darstellen, wo dieser Kalk-

1 2 * 
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stein mehr in der Ebene yersinkt, wo er sich mehr dem mer-
geligen, gemeinen Jurakalk nahert, ais bei Czenstochau , Kło-
bucko und weiter gegen Wieluń hin, oder zwischen Pilica und 
Żarnowiec, oder von Siewirz iiber Kozieglow nach Wosch-
nik, Łubschau und Koschentin in Schlesien, bricht er noch im-
mer in kleinen Felsen aus der Oberflache des Gebirgs heryor, 
ist immer noch stellenweise poroś und cavernós mit Horn-
und Feuerstein gemengt, und ist nur eine Modification des 
geschilderten Dolomitkalks. 

3 ) P l a t t e n f ó r m i g e r K a l k s c h i e f e r oder M e r g e l -
s c h i e f e r , gelblichweifs, mit schónen Dendriten, ganz dem 
von Pappenheim gleich, bricht in grofsen Tafeln bei Dynów 
und Babice am San, und wechselt hier und da mit dichtem, 
gemeinem Jurakalk. Er entspricht wohl sicher dem lithogra-
phischen Mergelschiefer mit Fischabdriicken, der im -(leut-
schen Jura die obersten Schichten bildet. Mir sind bis jetzt 
aber in Polen darin noch keine Fischabdriicke bekannt, und 
iiberhaupt scheint sein Yorkommen sehr beschrankt. 

160. 
Gruppe des bohnerzfiihrenden Jurakalhs und der 

bunten oolithischen Breccien. 

Ebenso wie im deutschen, franzósischen und schweize-
rischen Jura in dem obersten Theile der Formation und iiber 
derselben eine Bildung yon Eisenbohnerzen sich findet, so 
fehlt auch diese auf der gleichen Stelle in Polen nicht ganz, 
wenn sie auch keine technische Wichtigkeit erlangt hat. 

Die Spalten des dichten und dolomitischen Jurakalks zu 
Pazurek, bei Olkusz, sind mit einer ockergelben, mergeligen 
Kalkmasse ausgefiillt, in welcher Bruchstiicke desselben Kalk-
steins, Feuersteinbrocken und dicht aneinander gedrangte 
Kórner yon Bohnerz eingewachsen sind, und yon schónem, 
weifsem, stangelig abgesondertem Kalkspath begleitet wer-
den, der hier und da grofse und schóne Ilrystalldrusen bil-
det , die aus grofsen gewóhnlichen Drei - und-dreikantnern 
(V. metasticpie H.) zusammengesetzt sind. Hier scheint also 
die Bohnerzbildung eine jiingere in Gangspalten entstandene 

•/.u seyn; allein diefs ist dennoch nicht der Fali, denn auf dem 
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ganzen erhabenen Bergriicken, der von Wladowice nacb Żarki 
hinzieht, nehmen die obersten jiingsten Schichten des gemei-
nen' dichten Jurakalks, der angefullt mit den gewóhnlichen 
Ammoniten, Belemniten und Terebrateln dieser Formation ist, 
gclbes Eisenoxydhydrat in ihre Mischung auf, erhalten dadurch 
eine lichte, schmutzig ockergelbe Farbung, und sind ange-
fullt mit kleinen, sehr gut erhaltenen Bohnerzkórnern, die 
ziemlich dicht aneinander liegen. Hier ist also gewifs das 
Bohnerz ein gleichzeitiges Eigenthum der jiingsten Jurakalk-
schichten, und wir kónnen uns davon sehr leicht und ausge-
zeichnet bei Rudnik, unweit Wladowice , und zu Jaworznik, 
unweit Żarki, iiberzeugen. 

Hierher gehóren auch die muschelreichcn, rothen, bohn-
erzfiihrenden Sandsteine und Conglomerate bei Olkusz und 
Sklary, welche seit alter Zeit schon gcliannt sind, und immer 
fiir sehr problematisch gegolten haben. Nahe bei der Stadt 
Olkusz an ihrer Nordseite, langs dem Fufse der Jurakalkberge, 
welche auf den erzfiihrenden Muschelkalk aufgesetzt sind, in 
den Dórfern Pareze und Pomorzany, sind alte, jetzt verfal-
lene Steinbriiche in einem rothen, conglomeratartigen Sand-
stein , woraus die Stadtmauern und alten Gebaude in Olkusz 
gebaut sind, und der sonst ais Gestellstein bei den yormaligen 
Bleihiitten gebraucht wurde. Uas Gestein besteht aus erbsen-
grofsen, seltner grófseren abgerundeten Quarzkieseln, ebenso 
grofsen Kornern von weifsem, glanzendem Kalkspath, der 
meist Versteinerungsmasse von Enkrinitengliedern zu seyn 
scheint, und einzelnen Eisenbohnerzkórnern, welche durch 
eincn rothbraun gefarbten, eisenockrigen Thon und Mergel 
ziemlich fest conglutinirt sind. ' Es liegt dieses Gestein iiber 
dcm erzfiihrenden Dachkalkstein, und ist nach Carosi's be-
stimmter Angabe ehedem mit den Schachten oft durchteuft 
worden, che man den erzfiihrenden Kalkstein crreichtc. Diese 
Lagę und sein Ansehcn liefsen also wohl auf ein sehr jugend-
liches Alter schliefsen, und Hr. v. Oeynhausen hat es defs-
halb *) auch seiner jiingsten Sandsteinbildung zugezahlt, die 

*) v . OKYSHAUSEN, geognost . B c s c h r e i b u n g v. Obcrsck les i en etc. 
S. 529. 
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ich bei der niichstfolgenden Formation zu meinem Eisensand-
stein- und Moorkohlengebirge zahle. Ich selbst glaubte an-
fanglich, es wirklich dieser Formation beizahlen zu mussen, 
und habe es noch auf meinen geognostisclien Karten ais Ei-
sensandstein illuminirt. Allein ich habe seitdem die Natur 
dieser Gesteine noch sorgfaltiger erforscht, und mufs sie da-
nach den jiingsten, bohnenerzfuhrenden Gliedern der Jurafor-
mation selbst anreihen. Das Yorkommen der Bohnenerze 
darin hat mich zunachst darauf geleitet, und eine genaue Ver-
folgung dieser Gesteinsschichten durch das ganze Dorf Po-
morzany hat mich das Gestein in einem andern Lichte erken-
nen lassen. Je mehr man sich von den alten Steinbriichen 
bei Parcze entfernt, desto mehr nehmen die Sandkórner und 
die rotho Farbę ab, dagegen mehren sich die Bohnerzkorner, 
die Farbę wird ockergelb und die Hauptmasse ein eisens^hiis-
siger, mergeligcr Kalkstein. Am untern Ende von Pomor-
zany sieht man es endlich auf dem dichten Jurakalk aufliegen, 
und hier ist es ganz derselbe bohnerzfuhrende Jurakalk, ais 
bei Budnik und Jaworznik , nur einzelne Quarzkiesel stecken 
noch darin, und die dem gemeinen Jurakalk eigenthumlichen 
Yersteinerungen sind darin haufig. Auch bei Pareze selbst 
fand ich einige Schicliten des Sandsteins mit kalkigem Ce-
ment und grofse Partien eines róthlich gefarbten, thonigen 
Kalksteins, die keine Bruchstiicke sind, mitten im Sandstein 
ausgeschieden. Der ganze Sandstein von Pareze ist mithin 
blofs ais eine obere Schicht der bohnenerzfuhrenden Gruppe 
des Jurakalks zu betrachten. Ebenso sprechen fur diese An-
sicht die Erfahrungen, die man im Jahre 1817 beim Abteufen 
des Stanislai Schachtes, óstlich von der Stadt Olkusz, machte. 
Dieser Schacht erreichte erst in 14 Lachtern Teufe das eigent-
liche Dachgestein der erzfiihrendenMuschelkalkformation. Die 
oberen 14 Lachter bestanden aus abwechselnden Lagen von 
blaulichem Mergel, lichtgrauem, ockergelb gestreiftem, dich-
tem Jurakalk, schwachen Lagen eines dunkelgrauen, horn-
steinartigen, sehr festen Kalksteins, der viel unkenntliche Mu-
schelschalen und kleine Korner von Gagat einschlofs, und 
ziemlich machtige Lagen des Pomorzaner bohnenerzfuhrenden 
Gesteins. Es ist hier ein grobes Conglomerat aus grofsen 
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Quarzkieseln, grofsen, mehr ais 1 Zoll im Durchmesser hal-
tenden Bohnerzkórnern, ockergelben Kalksteinbrocken , Be-
lemniten und in Bohnenerz yerwandelten glatten Terebrateln 
zusammengesetzt, die durch gelben Kalkstein conglutinirt 
sind, der ebenso wie der bei Rudnik und Pomorzany yoller 
kleiner Bohnerzkórner steckt. Zu derselben Bildung gehort 
ferner das Conglomerat im Thal von Szklary, das schon Ca-
rosi *) erwalint. Es ruht ebenfalls auf dem dolomitischen Ju-
rakalk auf, woraus die Gehange jenes Thals in der Nahe jenes 
Conglomerats bestehen. Es besteht aus Quarzkieseln, Bruch-
stiicken yon Kalkstein und yielen Muschelschalen, die durch 
eisenschiissigem, bohnerzfiihrenden Kalk conglutinirt sind. — 
Hóchst wahrscheinlich steht mit jenem Conglomerat und Sand-
stein bei Olkusz ein anderes sonderbares Gestein in naher 
Yerwandtschaft, welches sich yor etlichen Jahren gleich un-
ter der Dammerde und iiber dem erzfuhrenden Kalkstein auf 
Annagrube bei Małe Strzemieszyce fand. Es ist dieses theils 
ein feinkórniges Conglomerat aus yerscliieden gefarbten Quarz-
kieseln, einzelnen Kalkkórnern und Bohnerzkórnern, durch 
kalkigen Sand zusammengekittet, theils ein so sehr feinkór-
niger, wenig kalkiger Sandstein, dafs man die Natur der Kor-
nel- nicht mehr erkennen kann. Interessant ist das Gestein 
dadurch, dafs es bei der docimastischen Untersuchung 4 bis 
8 Proc. metallischen Zink ausgab. Es ist dassclbe wahrschein-
lich also aus einem zerstórten, zinkhaltigen Dachgestein ent-
standen, das sich mit Sand mengte, und von neuem durch eine 
kalkige Auflósung gebunden ward. Die Bohnencrzkórner darin 
haben mich yermuthen lassen, dafs es dem Olliuszer Sandstein 
sich anreihe; sollte es aber noch jiinger seyn, so mufsten wir 
es dem Eisensandstein anreihen. 

Mit dem bohnenerzfiihrenden Jurakalk ist ferner ein ei-
senschiissig sandiger Kalkstein gleichzeitig, der in der Ge-
gend von Żarki, besonders bei Jaworznik, weiter gegen 01-
styn hin, und bei Wieluń die obersten und jiingsten Schichten 
des Jurakalks ausmacht. Bei Jaworznik ist dieser Kalkstein 
dunkelockergelb, und lichtleberbraun, hóchst feinkornig, und 

* ) v . CAKOSI, Rc i sen durch Po l en . l s t e r Thl . p . 209. 
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schwer zerspringbar. Er hat etwas Sand in seiner Mischung, 
und mitten darin scheiden sich unregelmafsig begriinzte Par-
tien cinesgriinlich weifsen und licht bcrggriinen, mehr lockern 
und mehr sandigen Kalksteins aus, der offenbar von Chlorit 
gefarbt ist. Beidc diese Gesteine schliefsen dieselben Belern-
niten, Ammoniten, Terebrateln ein, ais der gemeine, dichte 
Jurakalk, in welchen sie nach unten zu unmerklich iiberge-
hen, und auf welcher Granze wieder Bohnerze im Kalkstein 
cingewachsen sind. Das braune Gestein hat manchmal eine 
so tauschende Aehnlichkeit mit dem Olkuszer Dachgestein, 
dafs vor mehreren Jahren, sowohl hier ais zwischen Siewirz 
und Kozieglów, wo es sich ebenfalls zeigt, vergebliche Ver-
suche auf Gallmey darin unternommen wurden. Ich habe mich 
vollkommen iiberzeugt, dafs man sich ganzlich tiiuscht, dafs 
diese braunen und griinen sandigen Kalksteine ausgezeichnet 
die obersten Schichten des Jurakalks sind, und gewi?serma-
fsen den Uebergang in den Eisensandstein machen , der dcm 
unmittelbar darauf liegenden Moorkohlen- und Lettengebirge 
angehórt. 

Ganz dasselbe Verhaltnifs habe ich wieder bei Wieluń 
beobachtet. Wenn man von Panki nach Wieluń reist, auf 
welchem W e g e man stets das an Eisensteinen reichc Letten-
gebirge yerfolgt, erscheint zuerst im Dorfe Goszyn, Â or Wie -
luń , der mergelige Jurakalk wieder. Deutlicher ist dieser 
in den unterirdischen Stcinbriichen bei Wieluń selbst ent-
blófst. Die Gebirgsart ist ein interessantes Mittelgestein zwi-
schen dichtem Jurakalk und eisenschiissigem Sandstein. Der 
Kalkstein wird nach oben zu eisenschiissig, ockergelb, ebenso 
wie bei Jaworznilt, schliefst Echiniten, Ammoniten, Belemni-
ten, 11 ache Pectiniten, Plagiostomen und andere Muscheln des 
gemeinen Jurakalks, zugleich dessen Feuersteine ein, und wo 
es am sandigsten wird, scheiden sich darin kleine Drusen von 
sehr reinen Quarzkrystallen aus, und Jinden sich zugleich 
Schilfabdriicke ein. Da Pllanzenreste aufserdem dem Jura-
kalk ganz fremd sind, so beweist dereń Erscheinung reclit 
deutlich die Annaherung an eine jiingere, auf dem Jurakalk 
liegende Sandsteinbildung. 

Ich komrae nun zu den sonderbaren Gesteinen, welche 



der einzelnen Gelirgs - Formationen. 217 

ich bunte, oolithischc Breccien genannt habe, und welche 
in der Gegend zwischen Siewirz, Mrzyglód und Kozieglów 
die obere Gruppe des Jurakalks bilden. Ich will dieselben 
ausfubrlich schildern, weil sie friiher von Urn. v. Buch, 

Oeynhausen, W . Schulze ganzlich iibersehen worden 
sind, und im deutschen Jui'a wirklicb zu fchlen scheinen. 

Schon im Jahre 1819 wurde ich darauf aufmerksam, 
ohne damals noch ihre Verbreitung genauer zu kennen. In 
dem Thale von Poremba, oberhalb Siewirz, stofsen unter 
dem, Moorkohlenflótze einschliefsemlen Lettengebirge kleine 
Kuppen von dolomitischem, weifsem Jurakalk hervor. In 
ihrer Niihc sah ich zugleich Schichten eines blutrothen, 
sehr eisenschiissigen Lettens zu Tage gehn, und mit diesem 
zugleich einen grobkórnigen, grauen und gelben Kalkstein, 
der in diinnen Platten bricht, und scheinbar aus lauter Kalli-
kornern breccienartig zusammengekittet schien. Der Let-
ten und der feste braunc Eisensandstein bedeckt ihn, und 
dieselben Gesteine fand ich auch beim Stadtchen Mrzyglód 
und gegen das Dorf Cissówka. An der obersten Miihle bei 
Cis sówka an der Warta treten aber darunter wieder bunte 
Kalksteine auf. Zu oberst unter der Dammerde liegt blut-
rother Letten, darunter blauer und griiner Letten, und un-
ter diesem in machtigen liorizontalen Banken ein Kalkstein, 
der auf frischem Bruch dicht, griin, grau und blutroth ge-
lleckt ist, und aus scharfeckigen Kornern zusammengesetzt, 
die auf der verwitterten Oberfliiche zugerundct aussehen, 
und dadurch dem Gestein das Ansehn cines grobkórnigen 
Roogensteins und Conglomerats geben. Aehnliches Gestein 
sah ich bei Miaczów, aber erst in der Nahe der Dórfer 
Pyaczyczki, Lyoczki, Osiek und Myslów, unweit Kozieglów, 
sah ich deutlich, dafs diese Gesteine sich nach unten zu 
mit einem sehr schwer zerspringbaren grauen, sehr poro . 
sen und cavernosen dolomitischen Jurakalk verbinden. Wenn 
man vom Dorfe Dziewki, bei Siewirz, welches noch auf 
erzfiihrendem Muschelkalk steht, sich weiter nórdlich nach 
dem Dorfe Pynczyce begibt, ist das dazwischen liegende 
Thal, das sich nach Zelislawice und Piwonia hinabzieht, mit 
blauem und rothem Letten ausgefiillt, welcher zum Moor-
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kohlengebirge gehórt. Dieser Letten zeigt sich auch am 
Fufse des Pynczycer Bergs , und liegt hier auf einem ganz 
eigenthiimlichen Kalkstein, dem von Mrzyglód gleich. Er 
ist roogensteinartig, aus lauter kleinen blutrothen und asch-
grauen Kórnern zusammengesetzt, welche durch Kalkspath 
und dichtes Kalk-Cement fest yerbunden sind. Er bricht in 
diinnen Platten und liegt auf we i f sem, dichtem, porósem 
Jurakalk auf , der die Hóhe von Pynczyce bildet, und im 
ganzen D o r f e entblófst ist. Yerfo lgt man den rothen Let-
ten und den bunten, roogensteinartigen Kalkstein von der 
dasigen Windmiihle gegen Osten um den Kerg herum, so 
sieht man ihn iiberall auf weifsem Jurakalk aufliegen, bis 
an den Waldrand bei den ersten einzelnen Waldhiitten 
( oder sogenannten Pustkowien). Noch etwas weiter gegen 
Nordos t , etwas siidlich von den ersten Hausern des Dor fes 
Stara hutta, ist der Kalkstein wieder in einem kleinen Stein-
bruch entblófst. Hier ist die rothe Farbę und die roogen-
steinartige Structur verschwunden. Alles ist grau und mehr 
breccienartig. Einige Schicliten sind ein lichtgrauer, fast 
mergel iger Kalk, in welchem rundę und eckige erbsen- und 
bohnengrofse K o r n e r v o n Schwarzem und dunkelgrauem , ebe-
nem, auch lichtbraunlichem wie agyptisclie Kiesel gezeich-
netem dichtem Kalkstein dicht an einander liegen. Das 
Ganze sieht wie eine Brecc ie aus und ist docli keine. Andere 
Scbichten sind ein grobkórniges Conglomerat von gleichen 
Kalkmassen; die schwarzen und grauen Kalkmassen sind 
hier alle gerundet wie Geschiebe, oft faustgrofs, das Binde-
mittel we i f ser , feinkorniger Kalkstein. Auch diefs ist kein 
wahres Conglomerat, denn auf dem (luerbruch sieht man 
die vermeintlichen Geschiebe unmerklich in einander flie-
fsen. In den conglomeratartigen Schicliten liegen Brucli-
stiicke von mineralischer I lolzkohle und bituminósem Holz 
von Daumengl iedgrófse , und das Gestein wird in andern 
Schichten allmahlich so feinkórnig, und nimmt so viel Sand 
auf, dafs es ganz in einen grauen kalkigen Kohlensandstein 
i ibergeht, worin zahllose grofse und kleine verkohlte Pflan-
zenstengel und sehr viel Brocken von Braunkohle und Fa-
serkohle inneliegen, die zuweilen von Gyps durchdrungen 
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sind. Dieses merkwiirdige Gestein liegt gleich unter der 
Dammerde in 6 bis 18 Zoll starken horizontalen Lagcn, 
und wird langs Stara hutta und gegen Smodzowice und 
Będusz hin von Letten bedeckt, der reich an Flótzen von 
thonigem Spharosiderit und Eisenniere ist. Dieser gehort 
der folgenden Formation an, und so diirften diese roogen-
steinartigen und breccienartigen Kalksteine ais wahre Mit-
telhildungen zwischen dem Jurakalk und dem darauf licgen-
den Sandstein- und Lettengebirge gelten. 

Zwischen Pynczyce und Osiek heben sich abermals 
Hiigel von gemeinem, weifsem Jurakalk heraus, an dereń 
Fufs iiberall rother Letten sich auflagert. Yon Osiek, 1000 
Schritte gegen Norden, sind in einigen Hiigeln Steinbriiche 
in einem ahnlichen roogensteinartigen Kalkstein, ais bei der 
Pynczycer Windmiihle. Die tiefern Schichten sind hier aber 
viel fcster, ich móchte sagen marmorartig, denn das Gestein 
miifste geschliffen sich nicht schlecht ausnehmen. In der 
dichten grauen, etwas porosen und mit Kalkspathadern durch-
schwarmten Kalksteinmasse, sind kleine ockergelbe und dun-
kelgraue Kalkkorner und grofse Knollen eines ebenen, licht-
braunlichen Kalksteins fest eingewachsen, welche wie agyp-
tischer Jaspis gezeichnet sind, und auch wirklich stellenweise 
in Jaspis und Feuerstcin iibergehen. Die Schichten fallen 
hier h. 2,4 unter 5° nach Nordost, wechseln mit Thonschich-
ten, und enthalten ebenfalls Pflanzenabdriicke und Brocken 
von Holzkohle. Dieses Gestein zieht sich einerseits gegen 
Lgota, andererseits gegen Myslow for t , wo es ebenfalls wie-
der auf dichtem und cavcrnosem weifsem Jurakalk aufliegt. 
Auf der entgegengesetzten siidlichen Seite yon Osiek, nach 
der Pynczycer Granze hin, erheben sich andere Hiigel mit 
machtigen Schichten von rothem und blauem Letten bedeckt. 
Unter diesem liegt ein ockcrgelber, spathiger, poróser Kalk-
stein, dem von Jaworznik und manchem Olkuszer Dachgestein 
ahnlich, unter diesem aber poróser, gemeiner, dichter Jura-
kalk, zwischen welchem aber noch schwache , unregelmafsige 
Lagen eines grobkornig bliittrigen, blutrothen Kalksteins yor-
kommen. 

Wenden wir uns nochmals nach der Gegend des Warta-
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Thals , so yerbreitet sich der bunle , conglomeratartige Kalk-
stein von Cissówka weiter gegen diePapierrniihle in demselben 
Thale. Hier verliert er den conglomeratartigen Charakter ganz, 
wird zu einem braunlichrothen Marmor , in welchem eckige 
Flecken eines griinlichgrauen, etwas mehr thonigen Kalksteins 
e ine angenehme bunte Zeichnung hervorbringen. Oberhalb 
Poremba , beim D o r f e Zawierce wielki , ist der bunte, r o o -
gensteinartige Kalkstein wieder sehr Yerbreitet, und lehnt sich 
bei Losnice an weifsen Jurakalk an. D ie Hauptmasse ist hier 
ein gelbl icher , erd iger , ziemlich poróser , mit einzelnen Ei -
senbohnerzkórnern gemengter Kalkstein, in welchem nur we-
nige graue und schwarze festere Kalksteinbrocken stecken; 
andere Schichten sind viel fester schwarzer , grau und gelb 
gefleckter oolithischer Kalkstein. Der erstere, der offenbar 
dem bohnerzfiihrenden Jurakalk bei Rudnik und Jaworznik am 
alinlichsten ist, lionunt ferner bei Mrzyglód vor. Y o n Most-
ków bis Mrzyglód im W a r t a - T h a l und zwischen Mrzyglódka 
und Niwki hingegen herrschen, von rothem Letten begleitet, 
die bunten, roogensteinartigcn Kalksteine, wie bei Pynczyce 
und Cissówka. 

Recapituliren wir uns in Gedanken nochmals, dafs alle 
die bohnenerzfi ihrenden braunen, die bunten, roogensteinar-
t igcn, breccienartigen und conglomeratartigen Kalksteine die-
ser Gegenden immer vom Moorkonlen- und Lettengebirge be-
deckt w e r d e n , sich ihm durch eingeschlossene Braunkohle 
und sandsteinartigeBildurigen verbinden; auf der andern Seite 
aber in gemeinen Jurakalk iibergehen und ihm aufl iegen, so 
glaube ich nicht mit Unrecht, sie ais das oberste und jiingstc 
Glied der Jurakalkformation bctrachtcn zu diirfen, denn offen-
bar stehen sie dieser durch ihre Masse noch naher , ais jener 
jiingern Formation. 

Fragen wir nach ihrem Analogon in der Juraformation 
anderer Lander, so finden wir die bohnerzfiihrenden Flótze 
zuerst sehr haufig im franzósischen und schweizerisclien Jura. 
— Sie gehoren hier ebenso wie in Polen ausschliefslich dem 
ge lben , thonreichern und mit Thon- und Mergellagern wech-
selnden Kalkstein an, welcher die iiufsersten Juraflótze bildet, 
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vorziiglich sogar den Thonflótzen, welche die oberste Haik-
schicht bedecken. 

Die Bohnerzflótze in dem Thonlager zwischen dem Jura-
kalk und der Molasse, wie zu Aarau und Baden, sind mir in 
Polen nicht bekannt. Unsere bolinerzfiihrenden Juraschich-
ten gleichen vielmehr denen in den mittleren Retten des Jura-
gebirges, wie die im Neuenburgischen, wo sie von oolithi-
schem Jurakalk bedeckt werden, o d e r w i e die zu Wólflisweil 
im Frickthal und bei Wartenberg in Schwaben , wo die Bohn-
erze ebenso in den Kalksteinschichten selbst vorkommen, ais 
bei Pomorzany, Rudniki, Jaworznik in Polen. Ja selbst der 
bohnerzfuhrende Inferior-Oolit (also von den tiefsten Schich-
ten des englischen Jurakalks) aus der Gegend von Bristol, 
worin der jimmonites JBraihenridgii Sow. yorkommt, gleicht 
so sehr dem Jurakalk mit Bohnerz, unweit Wladowice , daf» 
inan sie leicht verwechseln kann, und hier sogar derselbe Am-
monit darin erscheint. 

Was aber die sonderbaren bunten, roogensteinartigen 
nd breccienartigen Halksteine von Pynczyce, Mrzyglód, Osiek, 

Zawierce etc. anlangt, welche in Polen die jiingsten Glieder 
des Jurakalks sind, so finde ich dazu in der Schweiz und 
Deutschland kein Analogon. In der englischen Oolit series, 
die hierher gehórt, finde ich ebenfalls nach Conybeare's Be-
schreibung in seiner obern Abtheilung jener Felsschichten we-
der im Portland-Oolit (grober erdiger Kalkstein), noch in den 
Purbeeh-Beds (muschelreicher, thoniger Kalkstein mit Schie-
fermergel), noch im himmeridge-Clay Schichten, welche je-
nen polnischen gleichen. Yergleichen wir aber damit die 
mittlere Abtheilung der englischen Oolit series, so finden wir, 
dafs hier zu oberst kalkige Triimmergesteine (c a l c a r e o u s grit) 
auftreten, oft oolithisch mit so grofsen, eifórmigen Kornern, 
ais in keinem andern Oolitlikalk, welche gar sehr an manche 
Schichten bei Pynczyce erinnern. Die sandigen Schichten 
aus gelbem Quarzsand mit l/-, kalkiger Masse und so eisen-
schtissig, dafs sie manchmal dem Ironsand gleichen, diirften 
dem Olkuszer Sandstein analog seyn. Fossiles Holz ist eben-
falls darin. Am allermeisten stimmen aber unsere Gesteine 
von Pynczyce, Mrzyglódka und Zawierce mit dem englischen 
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Cornbrctsli und Forest marble, welche in England unter dem 
Oxford-Clay und iiber dem Inferior Oolit liegen, dort also zu 
tiefern Schichtcn ais bei uns zu gehóren scheinen. Hr. Cony-
beare * ) sagt: der Cornbrash ist ein lockerer, conglomerirter 
Kalkstein von grauer und blaulicher Farbę, -besonders nach 
dem aufliegenden Thone hin, aufserlich braun und erdig. Er 
bricht in etwas Aachen Schicliten, selten mehr ais 6 Zoll dick. 

* In Wiltshire heifst er auch Corngrit. Diese Benennung ist 
aber unpassend, denn er ist kein grit (Sandstein). Er ist hier 
conglomeratartig, und blofs zum Kalkbrennen und zur Aus-
besserung der Kunststralsen brauchbar. Seine Fragmente, 
an den Kanten gerundet, kommen durchs Ackern zum Yor -
schein um Atford, Wraxall , Cliippenham und der dazwischen 
liegenden Gegend. Er wird getrcu von dem aufliegenden ro-
then Boden angezeigt, welcher bestandig denselben begleitet. 
Also gerade so wie der blutrothe Letten auch unsere Gesteine 
begleitet, und ihr Daseyn unter ihm andeutet. — Der Forest 
marble, ein festerer, grauer und blaulicher grobkórniger Mar-
m o r , zuweilen durch zersetztes, kiesiges Holz róthlich ge-
farbt , etwas buntscheckig durch inliegende Muscheln, nimmt 
eine leichtliche Politur an, und diirfte am meisten den festen, 
bunten, gefleckten Kalksteinen bei Osiek entsprechen, nur 
dafs die bunte Farbung hier nicht von Muscheln abzustammen 
scheint. 

*) Outlines of the Geol. of England p. 202. Ich setze zur yerglei-
chung die Stel le engliseh h i n z u : „ The cornbrash is a loose rubbly 
limestone of a grey or bluish colour, especially near the superin-
cumbent clay, but on the eocterior brown and earthy; it rises in 
Jlattish masses rareiy more than six inches thick. In Wiltshire it 
is known by the name of the cornbrash or corngrit. The latter 
appellation howeuer is improper, because it is not a grit: being 
here rubbly, it is not Jit for any purpose, excepting for lime and 
the repair of the highways, but at Malmesbury, where it is1 thick 
and solid, it is much quarried for building. Jts fragments, round-
ed at the edges, may be notioed as they are turned up by the 
plough, either round Atford, and at TYraxall, or at Cliippen-
ham and the interjacent country. Jt may readily be discouercd by 
the superincumbent red soit, which constantly attends it." 
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§. 161. 

Fremdartige Mineralien. 

Wenn wir das Bohnerz, von dem schon die Rede war, 
und wenig Spuren von Schwefelkies abrechnen, so ist der 
Jurakalkstein sehr arm an fremdartigen Mineralien. Das 
einzige aufserordentlich haufige und fiir die Formation ganz 
charakteristische ist der F e u e r s t e i n . In dem oolithischen 
JurakaUi ist er allerdings nicht in der Menge yorhanden, 
ais in dem mergeligen und dolomitischen, wo er nirgends 
ganz fehlt, doch ist er auch in jener Gruppe haufig genug, 
wie die Gegenden von Malagoscz, Brzegi und Sobkow be-
weisen. In der Regel ist er den reinen oolithischen Schich-
ten fremd, dagegen in den dichten und lithographischen 
Schichten, welche mit jenen wechseln, haufig. Zugleich fin-
den sich damit bei Brzegi andere sonderbare Kieselmassen 
aus schwarzen und weifsen chalcedonartigen Quarzkórnern 
und einer Menge Muschelbruchstiickcn sehr fest zusammen-
gefrittet. Niemals ist es mir noch gegliickt, dieselben fest 
ansteliend zu finden; da sie aber blofs innerhalb der Gran-
zen des Jurakalks yorkommen, und dieselben Yersteinerun-
gen wie dieser einschliefsen, so miissen sie ihm wohl sicher 
angehoren. Der Feuerstein in dem oolithischen Jurakalk 
geht oft in Chalcedon iiber; auch finden sich Mittelgesteine 
zwischen Quarz und Chalcedon, und ziemlich hiibsche rothe 
Carneole bei Malagoscz. 

In dem mergeligen, dichten und dolomitischen Jura-
kalk ist die Masse der Feuersteine aufserordentlich grofs, 
und da sie ebenfalls einigen Schichten yorzugsweise ange-
horen, so sind sie in manchen Gegenden haufiger, ais in 
andern. So viel ich aus meinen Beobachtungen folgern 
kann, sind sie in den obersten, cavernósen Schichten, wel-
che die grotesken Felsen des Dolomitkalks bildcn, am sel-
tensten, und nur einzeln zerstreut, am haufigsten in den 
mittleren Schichten, welche den Uebergang aus den dolo-
mitischen in die mehr dichten und mergeligen Kalksteine 
machen, und wieder weniger haufig in den tiefsten, mit 
mergeligem Thon wechselnden Mergelkalkschichten. Defs-
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halb finden "wir bel Oycow, Skala, auf dem W e g e ron Kra-
kau nach Olkusz, bei Niegowonice, bei Olstyn in der Hohe 
nur wenig Feuersteine. So wie wir aber den Fufs jener do-
lomitischen Felsen erreichen, sind sie iiberall in zahlloser 
Menge im Gestein, und, weil sie leicht aus diesem sich los-
lósen, noch haufiger im Scliotter und Sand yerbreitet, so 
yorziiglich bei Krakau, Bielany, Morawice, Kosczow, langs 
dem Pilica-Thal am Gehiinge zwischen Żarnowiec und Pi-
lica , am Fufse der Felsen yon Podzomce bei Ogrodziniec, 
am Fufse der Felsen bei Niegowonice, Wysoka, Czeygo 
wice, in den Ebenen um Olstyn, Janów, zwischen Sw. Anna 
und Mstów, um Mstów, Czenstochau, Kłobucko, zwischen 
Piekło und Inowlodz u. s. w. 

Die Feuersteine sind theils kugelrund, theils knollig, 
theils cylindrisch, theiis sonderbar astig und zackig. Sie 
sind in den Gegenden yon Krakau- und Pilica Aeist schwarz, 
mehr gegen Norden haufiger braunlich, gelblich, grau und 
selbst von weifslichen Niiancen, meist einfarbig, seltener 
gefleckt, gestreift und wolkig gezeichnet. Sie sind fast stets 
mit einer 1 bis 2 Linien starken kreidenartigen Kruste um-
geben, welche ein kieseliger Kalkstein ist, und mit dieser 
Kruste umgeben lósen sie sich leicht aus dem umgebenden 
Kalkstein los ; doch mufs man auch zugestehen, dafs die 
lichtgrauen Abanderungen mitunter fest und innig mit dem 
Kalkstein yerwachsen sind, und sich aus ihm nicht heraus-
schlagen lassen. Manche Knollen und Kugeln sind inwen-
dig hohl und mit Quarzkrystallen ausgeklcidet, welche sicher 
spafer ais der Feuerstein, und auf eine andere Art entstan-
den sind. Sehr haufig sieht man in der Mitle einer Knolle 
den schwarzen, muscheligen Feuerstein, der nach aufsen zu 
immer lichter und lichter, und immer kalkiger wird , und 
so einen unbegreiflichen Uebergang in Kalkstein macht. In 
dieser weifsen Mittelbildung liegen aber wieder eckige kleine 
Partien von Schwarzem Feuerstein inne. Heutzutage glaubt 
nun zwar wohl Niemand mehr an die einst beliebten Theo-
rien von Umwandlung des Kalksteins in Feuerstein, oder 
umgekehrt, denn die gleiclizeitige Bildung beider ist unyer-
kennbar; aber merkwiirdig bleiben jenc Uebergiinge den-
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nocli, und sprechen dafiir, dafs die Ursache der Feuerstein-
bildung im Innern ihrer Knollen selbst lag. Noeb auffal-
lender ist die Erseheinung, dafs nicht allein die iiufsere, 
weifseKruste derFeuersteine eine BeschaffenheitwieSchwimm-
kiesel annimmt, sondern dafs sogar viele iistige und zackige 
Knollen ganz aus einem gelblichen und weifsen, leichten 
Schwimmkiesel bestehen, der tauschend ahnlich calcinirten 
Knochen ist. Diese habe ich in dem mergeligen Jurakalk 
bei Czenstochau in grofser Menge und vorzuglieh ausge-
zeichnet angetroffen. Dafs diese Schwimmkiesel dieselbe 
Bildung ais der feste Feuerstein sind, geht aus ihrer glei-
chen Gestalt, ihrer chemischen Beschaffenheit und daraus 
hervor, dafs der innere Kern derselben zuweilen schwarzer 
Feuerstein ist. Sie sind gleiclisam Feuerstein-Skelette, in 
welche von aufsen ATiel Kalkmasse eindrang, und sich in den 
lockern Schwimmkieseln ablagerte. An eine Yerwandlung 
aus festen Feuersteinen kann ich auch hier nicht glauben. 

Die Feuersteine sind in der weifsen Kalkmasse schein-
bar ohne Regelmafsigkeit eingeknetet; aber man mufs doch 
auch zugestehen, dafs man sie an grofsen Felswanden in 
gewissen Lagen diehter an einander gereibt sieht, ais aufser-
lialb derselben. 

Die schwarzen Feuersteine entbalten schwarze Kohle, 
denn wenn sie pulrerisirt in geschmolzenen Salpeter ein-
getragen werden , so entsteht eine schwacbe Detonation, 
Gliiht man friscbgegrabene schwarze Feuersteine in einem 
Platintiegel, und leitet die aufsteigenden Dampfę durch ein 
in dem genau schliefsenden Deckel eingeschliffenes Platin-
robrchen in ein kleines, gut verscblossenes Glaskolbchen, 
worein man einige Tropfen Salzsaure gegossen hat, so ent-
stehen schwache, weifsliche Nebel , die s ich, am Glas an-
legend, ais Salmiak zu erkennen geben. Es mufs sich also 
etwas Ammoniak aus dem Feuerstein entwickelt haben. *) 

" ) G r o f s e r c ł b o n e r n e G e f a l s e h a b e ich m i t F l e i f s n i c h t a n g e w e n -
d e t , w e i l icl i z u w e i l e n b e i m G l i i h e n d e r s e l b e n e i n e n A m m o -
n ia l igeruch v e r s p i i r t e , d e r aus d e r T h o n m a s s e se lbst sich ent-
w i c k e l t h a b e n mufs . 

PUSCH, goognost. Beschreib, von Polen, I I . 1 5 
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Wiederholt man tlen Yersuch, und bringt stalt der Salz-
siiure etwas geschmolzenes Chlorcalcium in den Kolben, so 
wird dieses feuclit, und nimmt einen empyreumatischen Ge-
rueh, wie von thierischen Oelen, an. Dieser letztere liefs 
nun allerdings yermutlien, dafs vielleicht ein thierisches 
Oel im frischen Feuerstein enlhalten seyn konnte, da es 
bekannt ist, dafs die zur Flintensteinfabrication anzuwen-
denden Feuersteine nicht ausgetrocknet seyn diirfen, son-
dern eine gewisse ólige Feuchtigkeit behalten miissen, 
welche nach H m . v. Oeynhausen Bergol seyn soli , das so-
gar, wie er nach Hrn. v. Buchs Angabe anfiihrt, oft durch 
die Schlage des Ilammers sichtbar wird, und auf der Ober-
flacbe des Stucks sogar in Tropfen heryortreten soli. Diefs 
letztere habe ich nun zwar nicht gesehen, aber ein óliger 
Gehalt des Feuersteins ist doch nicht ganz unwahrschein-
lich, weil er Kohle, und, wie die Ammoniakbildung beweist, 
Stickstofł' und Wasserstoff enthalt. W e n n nun der Feuer-
stein Kohle , und nicht unwahrscheinlich auch ein thieri-
sches Oel enthalt, wovon doch in dem ihn umgebenden 
Kalkstein keine Spur vorhanden ist; wenn wir ferner so 
viele thierische Korper in Feuerstein verwandelt seben, so 
bleibt es doch immer im hohen Grade wahi*scheinlich, dafs 
im Jurakalk und in der Kreide, wo die eigentlichen wah-
ren Feuersteine ziuHause sind, thierische Korper die Ver-
anlassung zur Feuersteinbildung gaben. Hr. v. Oeynhausen 
ist dieser Meinung nicht. Er will yielmehr den Feuerstein 
betrachten ais eine Concentrirung der Kieselmaterie, die 
vorher in der Kalkmasse yertheilt war, indem er sagt: 
„Aber merkwiirdig und unerklarlich bleibt die Ursache, 
welche Kieselerde und Kohlenstoff" (Bergol yielleicht, die 
Ursache der schwarzen Farbę) zu dieser Aussonderung be-
stimmten, und Ayelche in einzelnen Fallen, aber gewifs bei 
weitem nicht immer, ein jetzt in Kieselmasse yersteinerter 
Echinus oder ein anderes Thier ahnlicher Art gewesen zu 
seyn scheint. Der Kalkstein enthalt iiberall meclianisch ein-
gemischt eine grofse Menge kleiner Sand- und Quarzkor-
n e r , welche theils mit blofsen Augen sichtbar, theils sich 
durch das rauhe Anfiihlen leicht yerrathen. Móglich yiel-
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leicht, dafs, sobald einmal ein Mittelpunkt der Anziehung 
gebildet ist, diese einzelnen Quarzkorner sich zu jenen 
Feuersteinkugeln durch irgend ein Spiel cliemischer Kriifte 
zusamraenziehen, dafs dieselben yielleicht noch in fortwah-
render Erzeugung begriffen sind, obgleicli die Móglichkeit 
einer inneren Bewegung in schon erharteten Gesteinen an 
zunehmen sehr gewagt seyn móchte." *) 

Aufser diesem selbst gemachten Einwurfe mufs ich da* 
gegen bemerken, dafs in vielem Juiakalk, der yoller Feuer-
steine steckt, keine Sand- und Quarzkorner bei der Auf-
lósung in Sauren zu bemerken sind, und dafs aus schon 
gebildeten Quarzkórnern, meiner Ueberzeugung nach, nie 
ein wahrer Feuerstein entstehen kann. Die Mineralogen 
zahlen zwar jetzt den Feuerstein nur ais Abanderung zur 
rhomboedrischen Quarzspecies, weil sie in yielen Kennzei-
chen einander ahnlich und gleich sind. Allein mir scheint 
der Feuerstein eine yerhiirtete Kieselgallerte, die ebenso 
wenig ais die gallertartigen Kieselhydrate: Opal und Hya-
lith, die geringste Fahigkeit zu krystallinisclier Ausbildung 
haben, und defshalb sowohl, ais weil sein cliemischer Be-
stand und sein Yorkommen doch wesentlich von dem des 
rhomboedrischen Quarzes abweicht, ebenso gut wie Opal 
und Hyalith vom rhomboedrischen Quarz ais Species ge-
trennt werden mufs, wenn wir nicht kiinstlich yerkniipfen 
wollen, was die Natur getrennt hat. Die Quarzkrystalle im 
Innern hohler Feuersteinkugeln mochten recht lebendig fiir 
ihre Trennung und verschiedene Entstehungsarten sprechen. 
Wenn Feuersteine rhomboedrischer Quarz waren, warum 
wiirden wir nicht unter den Tausenden jener Kugeln solche 
finden, wo die im Innern sitzenden Krystalle aus einer 
Masse bestanden, die den Feuersteinen gleich wiire, auf de-
nen sie aufsitzen, wenn beide Einer Species angehorten? 
aber davon hat sich noch nie eine Spur gefunden. 

Manche, z. B. Bredetzky, haben laugnen wollen, dafs 
die Feuersteine im Jurakalk Yersteinerungen enthielten, aber 
diefs ist ganzlich falsch. Nicht allein, dafs eine Menge 

* ) v . OsirNKAirssH geogn, Bęschre ib . v . Obersch les ien p . 263. 

1 5 * 
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Echiniten, Terebrateln, Pectiniten in Feuerstein yerwandelt 
im Jurakalk bei Krakau, Pilica und bei Graszice, unweit 
Mstów, eingewachsen sind, und in den Feuerstein-Nieren inne-
l iegen, sondern ich wage zu behaupten, dafs keine einzige 
Feuersteinknolle ganz frei von thierischen Ueberresten ist. 
Freilich sieht man diefs nicht bei einer oberfliichlichen Beob-
achtung, sondern nur dann, wenn man sehr viele Knollen auf-
schlagt, im Innem untersucht, und besonders in diinne durcli-
siclitige Splitter zerspaltet, die man unter dem Mikroskop be-
trachtet. Fichtel sah in einer Kugel von Podgórze, bei Kra-
kau, eine Holothurie, die er mit Holothnria tremula yergleicht; 
auf der Uniyersitatssammlung zu Warschau ist eineFeuerstein-
kugel von Krakau, in dereń Innerm eine ausgezeichnete Lo-
belia sitzt, und in den von mir untersuchten Feuersteinsplit-
tern aus yerschiedenen Gegenden, namentlich von Bielany, 
bei Krakau, von Brzegi bei Chęcin, von Ogrodziniec und von 
Graszice bei Mstów, sah ich aufserordentlich viele, sehr 
kleine Sertularien, Tabularien und Escharen, und iiberhaupt 
solche Zoophyten, welche den Familien der Ceratophyta tubu-
losa und fóliacea S C H W K I G G E R angehóren. Diese schleimig 
hornartigen Ceratophyten scheinen also die Bildung yieler 
Feuersteinknollen selbst veranlafst. und eingeleitet zu haben. 
Noch viel mehr fiir meine Ansicht sprechen die im Krakauer 
Jurakalk einliegenden, in Feuerstein verwandelten Echiniten. 
Die lebenden Echiniten bestehen bekanntlicli aus einein gela-
tinósen Kórper , der mit einer lederartigen Kruste oder Haut 
umgeben ist, welche hornartige, bewegliche Stacheln tragt. 
Nun sehen wir die verstcincrten Echiniten bei Krakau, wenn 
sie yollstandig erhalten sind, so weit in Feuerstein yerwandelt, 
ais der innere gelatinóse Theil ihres Kórpers reichte, die 
aufsere Kruste oder Haut aber ist meist in Kalkspath yerwan-
delt. Ja selbst in den einzelnen Stacheln (Judennadeln) ist 
die aufsere hornartige Schale in Kalkmasse, die Axe aber in 
Feuersteinmasse yerwandelt. Fehlt die aufsere Kruste, so ist 
der ganze Echinit Feuerstein, und aufserhalb desselben ist in 
dem ihn umhiillenden Kalkstein keine Spur von Feuerstein 
yorhanden. Ware diese durch Inliltration der Kieselmaterie 
in den hohlen Raum, den einst der Echinus einnahm, entstan-
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den, so konnte kcinc so scharfe Trcnnung vorhanden seyn, 
und es miifste ais ein Wunder gelten, dafs die den Echinus 
umgebcnde Kalkhiillc nicht auch noch Kieselmaterio hatte ent-
halten sollen, und kein Feuerstein aufserhalb des Echiniten-
kerns sich hatte erzeugen kónnen. — Die Erscheinung, wie 
sie ist, spricht yielmehr dafur, dafs die gelatinosen tliieri-
schen Theile die Bildung des Feuersteins, die lederartige oder 
krustenartige kalkige Haut aber die Bildung des Kalkspaths 
selbst bedingt haben. Die Terebratcln bei Mstów bieten eine 
gleiche Erscheinung dar. Ihr Kern (Steinkern), der cinst 
die musculose Fleischmasse des Thieres war, ist in Feuerstein 
umgewandelt, die kalkige aufsere Schale aber wieder in Kalk-
spath. — W i e yiel das Tliier und seine Beschallenhcit auf die 
Bildung seiner Versteinerungsmasse gewirkt haben, geht fer-
ner deutlich daraus heryor , dafs ich z. B. im polnischen Jura-
kalk niemals einen Ammoniten, Nautiliten, Bucarditen oder 
eine Trigonia in Feuerstein yerwandelt sah, wahrend es so 
haufig die daneben yorkommenden Zoophyten, Echinitcn und 
Tercbrateln sind. Warum hat sich nicht ebenso gut Feuer-
stcinmasse in dereń Abdriicke infiltrirt, wenn wirklich der 
Feuerstein durch Inliltration oder Concentrirung der im Kalk 
yertheilten Kieselmasse sich gebildet hatte? W e n n Fichtel 
mithin annahm, dafs im Krakauer Kalkstein allc grofsen hugcl-
und eifórmigen Feuersteine von Echiniten, alle cylinderartigcn 
ohneZackcnvonHolothurien, und alle iistigen und zackigen von 
wirklichcn Korallen herstammen, so ist das wohl etwas zu vicl 
behauptet, weil wir auch muscheltragende Molluskcn darin 
linden; allein so weit mufs ich ihm ganzlich beitreten, dafs 
die Bildung der Fcucrsteinknollen durchaus von innen heraus, 
von den schleimigen, gallertartigen und lleischigen Theilen 
der niedern Thiere ausging, die in jenem Meere lebten, aus 
dencn der Jurakalk und die Kreide entstanden. 

Ist denn iibrigens die Entstehung unorganischer Massc 
durch Desorganisation yegetabilischer und thierischer Sub-
stanz wahrend deren Bildung nicht schon langst anerkannt? 
Ist nicht die Kiesclcrde in den Knoten der Graser, der 
Tabaschir im Bambusrohr (dieser ausgezeichnet pflanzlich 
erzeugte Opal), sind nicht Corallina opwdia, Millepora co. 
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riacea, Flabellaria LAM., Liagora distenta, Galaxaura obln-
sala, welche lange fiir Korallen galten, jetzt ais im Leben 
yersteinerte Pflanzen erkannt, welche wahrend ihres Wachs-
thums durch allmahliche Ablagerung von Kalk im Innern 
korallenalinliche Korper werden; sind nicht alle leblosen 
Bestandtheile der Korallen kein erharteter Saft, sondern 
thierische verkalkte Materie; sind nicht die Nulliporen LAM. 
(JMillepora polymorpha L.), in denen thierische schleimige 
Substanz nach Schweiggers Ansicht vóllig verkalkt, ohne 
dafs selbst irgend ein Theil dayon zu Polypen sich umbil-
det — sind nicht alle diese Thatsachen hinlanglich um Ent-
stehung unorganischer Massen durch organische Desorgani-
sation (die ersterbenden Ausschwitzungen organischer Kor-
per noch gar nicht gereclinet) zu beweisen? — Warum 
kehren wir immer zu geisttódtenden mechanischen und ana-
tomistischen Erklarungen zuriick, wo, wie hier beim Feuer-
stein, die lebende Wel t uns zu einer nalurgemafsern die 
Analoga darbictet und jene entbehrlich macht? 

162. 
Schichtung. 

Der oolitliische Jurakalk, eben so der dichte und mer-
gelige in dem grofsen Zuge von Krakau bis nach Grofs-
polen ist deutlich geschichtet, die Machtigkeit der Schichten 
sehr yeranderlich, doch selten diinn und plattenfórmig. 
Weini l ir . v. Oeynhausen sagt, dafs Schichtung am weifsen 
Kal.kstein schwer zu beobachten sey, so spricht er nur von 
unserm dolomitischen, Felsen bildenden Jurakalk, an welchen 
allerdings die Schichtung wegen anderer Absonderungen 
schwer zu erkennen ist; dennoch fehlt sie nicht, aber die 
Schichten sind sehr machtig, und defshalb nur an grofsen 
Entblofsungsflachen zu unterscheiden. In dem Zuge des 
oolithischen Jurakalks von Malagoscz bis Koretnice und 
Piotrkowice streichen die Schichten constant von Nordwest 
nach Siidost, und neigen sich gegen Siidwest. Das bewei. 
sen die Abnahmen 

bei Malagoscz am Capellenberge Str. h. 10—11 f. 10—30° 
gegen Siidwest. Schichten '/, bis 6 Zoll stark. 
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Ebendaselbst auf Grabki góra Str. h. 10. f. 5° nach Siid-
west. Schichten 3—12 Zoll stark. 

Bei Brzegi Str. h. 10 f. 60—70° nach Siidwest. Schich-
ten schwach. 

In den Bergen bei Sobkow Str. h. 8 — 0 f. 10° gegen 
Siiden. Schichten 1 — 2 Fufs stark. 

Bei Koretnice Str. h. 8 f. 5—10° gegen Siidwest. 
Bei Tarnoska skala Str. h. 8—9 f. Iłach nach Siidwest. 

Aufserdem beobachtete ich am oolithischen Jurakalk bei 
Przedbórz ein Fallen der Schichten nach Siidwest unter 20°; 
bei Uza fallen die diinnen Schichten flach nach Nordost, bei 
Orońsko und Dąmbrowka unweit Szydłowiec liegen sie ganz 
horizontal. 

Im Zuge des mergeligen, dichten und dolomitischen 
Jurakalks von Krakau bis nach Grofs-Polen ist wenig Regel-
mafsigkeit zu beobachten. Im Ganzen liegen die tiefern 
mergeligen Schichten horizontal oder wenig nach Nordost 
geneigt; so ist es der Fali bei Wieluń, Czenstochau, Sulejów, 
Piekło, Nagorzice, bei Kromolow, Rokitno, zwischen Pilica 
und Żarnowiec, Wolbrom und im Thal von Iwanowice. Dic 
Schichten sind meistens von 1 bis 3 Fufs stark. Die hó-
hern Schichten, die cavernós sind, fallen verschieden und 
sind bei weitem machtiger. So fallen diese bei Mirów un-
weit Czenstochau flach nach Westen, bei Olstyn in Siidwest 
sehr Iłach, bei Smolin und Strzegowa bei Pilica 5* gegen 
Nordwest, bei Oycow theils gegen Siidost, theils gegen Nord-
west, bei Piaskowa skala, wo sie eine Machtigkeit von meh-
reren Lachtern haben, und an den hohen Felsenwanden nur 
schwer zu unterscheiden sind, scheinen sie flach nach Nord-
ost zu fallen, in Pareze bei Olkusz str. sie h. 3 und fallen 
flach nach Nordwest, in Tenczynek bei Krzeszowice str. h. 9 
und fallen flach nach Nordost; in Bielany bei Krakau str. 
die machtigen Schichten h. 4 und fallen 30° gegen Siidost, 
und in Podgórze bei Krakau fallen sie eben so nach Siidost, 
doch scheinen hier auch Schwankungen nach Nordwest vor-
zukommen. Recht mit Sicherheit lafst sich hier gar nicht 
dariiber entscheiden. Im Grofsen genommen mufs in die-
sem Zuge, der von Nordwestnord nach Sudostsiid streicht, 
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und gegen Westen auf den alteren Gesteinen aufruht, 
das Fallen der Schichten gegen Nordost ais Regel gehen. 
Die yielen Abweichungen dayon, die ich angegcben habe, 
kommen yiclleicht davon hcr , dafs die Felsen sehr stark 
zcrspalten sind, yiele Hóhlen enthalten, und daher locale 
Scnkungfen der Felsmassen nach yerschiedencn Weltgegenden 
sehr leicht móglich gewesen sind, und wohl auch jetzt noch 
vor sich gehen. 

§. 163. 
Ze rspaltungen. Hóhlen. 

Aufser der Schichtung kenne ich an diesem Kalkstein 
keine andere regelmafsige Absondcrung, wohl aber desto 
haufiger unregelmafsige Zerspaltungen. Ich spreche nicht 
von den Zerkliiftungen des oolithischen, mergeligen und 
dichten Jurakalkstcins, denn diese bieleń keine besonderc 
Erscheinung dar. Dahingegen zeigen die Felsmassen des 
dolomitisclien Jurakalks desto mehr Eigenthiimliches in die-
ser Hinsiclit. 

Yiele isolirt stehende Felsen desselbcn sind aus plalten 
theils tafelforinigen, theils cllipsoidischen Scherben zusam-
mengesetzt, welche, scheinbar loclser aufeinander gehault, 
den Felswanden zuweilen das Ansehen alter Mauern geben. 
Ich habe mich oft dadurch tauschen lassen, und diese Ab-
sondcrung fur Schichtung gchalten, allcin an zwei bcnach-
barten Felsen haben jenc Scherben meist eine yerśchiedene 
Lage und lionnen also keine Schichten seyn. Eine ahnliche 
Absondcrung zeigt der Jurakalk in Franken und im Furstcn-
ihum Lipj>e. 

Sowohl diese scherbenartig zusammengesetzten Fels-
wande, ais auch die iibrigen dieses Kalksteins sind iibrigens 
stets von senkrechtcn Kliiften nach allcn Richtungen durch-
setzt, welche meist rauhe Flachen darbieten, und dem ca-
yernosen Geslein ein noch wilderes zerstórtes Ansehn geben. 
Die Kliifte sind selten eng, meist klaflen sic in kurzeń Di-
stanzen weit auf zu macluigen ungeregelten Spalten, und 
erwcitern sich nach innen zu kleinen und grofsen llóhlen-
raumen. Diese Zcrspaltung bctrifft aber nicht blofs einzelne 
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Felsmassen; sie geht vielmehr sehr ins Grofse, und ist die 
Ursache der pittoresken Felsenbildung dieser ganzen For-
mationsgruppe. Die Felsenthaler bei Piaskowa skala, Oycow, 
oberhalb Szklary, zwischen Pilica, Wolbrom und Ogrodziniec 
sind niclits ais grofse senkrecht niedersetzende Spalten im 
Gebirge, welche die Gewasser nicht ausgehóhlt haben, son-
dern nur zufallig ihre Rinnbetten wurden. Die ganze Be-
schaffenhcit dieser Thaler spricht deutlich dafttr, denn hohe 
senkrechte Felswande, oft yon beiden Seitcn ganz nahe an 
einander gedrangt, schliefsen sie ein, und die Thalengen 
zeigen sich noch ais wirkliche Spalten. Die kleineren Sei-
tenschluchten, welche aus den Hauptthalern abgehcn, ver-
laufen nicht wie andere Tora Wasser ausgcwaschene Scliluch-
ten allmahlich nach der Hóhe, sondern sie sind oft in ihrem 
Hintergrunde von einer steilen Felswand wic abgeschnitten, 
und zeigen keinen Ausgang, oder sic springen terrassen-
fórmig schncll in die H ó h e , oder sie yerlaufen nach hin-
ten wirklich in eine Fclsspaltc von sehr gerłnger Mach-
tigkeit. Diese Verhaltnisse sieht man in den Fclsschluchten 
bei Strzegowa, Smolin und Skala kanina, siidlich von Pilica 
und in der Nahe von Skala sehr haufig. Steht man auf der 
Hochebcne, in wclchc diese Thaler eingeschnitten sind, so 
bemerkt man sie gar nicht, man steht plótzlich an ihrem 
Rand, wie an einer Fclsspaltc, und defshalb sind auch dic 
Wege in dieselben hinab immer sehr steil, wie man cs in 
ebenen Gegenden an den gcwóhnlichcn Thalern nicht be-
merkt. 

Ebenso sind die schónen Hóhlen, die sehr haufig in 
diesem dolomitischen Jurakalk sind, niclits ais erweiterte 
Spalten oder die Yercinigung mehrerer Spalten auf einem 
funkie. Manche dieser Hóhlen, und zwar die kleineren, óff-
nen sich am Tage ais cin bogcnfórmiges Gcwólbe, sind kurz 
und yerlaufen nach hinten in enge Spalten, so z. B. die 
kleinen Hóhlen unterhalb Oycow, oder bei Zederman und 
Przeginia. Die grófsern Hóhlen gelicn nicht am Fufs der 
Berge, sondern in der miltleren Hóhe derselben aus, haben 
enge, spaltenfórmige Eingange, erweitern sich sodann zu 
hohen, weiten, unrcgelmafsigen Kammern, ziehen sich wie-
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der zusammen, und die hinter einander liegenden Kammern 
sind durch so enge Spalten oder Locher verbunden, dafs 
man durch sie kaum hindurch kommen kann. Die 1 kleinen 
Poren des Gesteins, welches die Seitenwande hildet, werden 
zugleich oft grófser, erweitern sich selbst zu langen, róhren-
fórmigen oder rauhen, zackigen Hohlungen, und geben so 
den grófsern Hóhlenraumen noch mehr Umfang und ein 
noch yiel mehr zerrissenes und schauerliches Ansehen, ais 
sie an sich haben. Reine und starkę Quellen, ja nicht un-
ansehnliche Bache brechen aus diesen Hóhlen heryor. lhre 
Wandę sind mit Stalactiten von grofser Mannichfaltigkeit 
geziert. Solclie Hóhlen sind besonders bekannt bei Oycow 
und '/4 Stunde siidlich vom Stadtchen Olstyn. Die letztere 
ist die grófste und schónste, die ich in Polen antraf. Hier 
liegen grofse Hóhlenraume hinter und selbst unter einander, 
und sind bei weitem noch nicht alle gekannt. So weit man 
die Hóble jetzt kennt, mag sie der Baumannshóhle ziemlich 
nahe kommen, und die Stalactiten darin sind, weil sie wenig 
besucht wird, so vortrefflich erhalten, ais man es in andern 
stark besuchten Hóhlen selten sieht. Den Boden einiger 
Hóhlenkammern deckt eine etliche Fufs starkę Schicht einer 
Stalactitenmasse, die den schónsten und grobkórnigsten Kalk-
spath darstellt, den man, wenn man ihn nicht mit gemeinem 
Kalksinter hier yerbunden fande, fur Kalkspath aus den 
Giingen im altern Gebirge halten miifste. — Es ist gewifs, 
dafs es aufser diesen in der Gegend zwischen Krakau, Ol-
kusz und Szklary noch viele solche Hóhlen geben mag, die 
nur der Zufall nicht óffnete, oder blofs den umwohnenden 
Bauern bekannt sind. 

$ . 1 6 4 . 

Berg - und Thalformen. Felsenbildung. 

Dic Berge, welche der oolithische Jurakalk bihlet, z. B. 
in der Gegend von Malagoscz, Sobko w, Piotrkowice und liza, 
sind nicht ganz unbetrachtlich, erheben sich ziemlich steil, 
riickenfórmig, sind von kurzeń, felsigen Querthalern durcli-
schnitten, und tragen nicht besonders ausgezeichnete Felsen, 



der einzelnen Gelirgs - Formationen. 2 3 5 

Die Felsenkiimme, welche zwischen Malagoscz und Chęcin 
vorkommen, gehóren noch dem Muschelkalk an. 

Der dolomitische Jurakalk hingegen bildet einen grofsen 
Theil der Hochebene, welche sich von der obern Weichsel 
gegen Nordwest und langs der schlesischen Granze hinzieht. 
Er formirt einen ausgezeichnetenHóhenzug, zusammengesetzt 
aus steil ansteigenden, von Siidost nach Nordwest gestreckten 
Bergen, die zu einer Plattform zusammenfliefsen, iiber welche 
isolirte Felsen iiberall noch hervorragen. Die Thaler, die am 
Fufse des Hohenzugs in dem mergeligen Kalkstein sich ein-
geschnitten haben und meist stark mit Sand angeftillt sind, * 
haben wenig Charakter, dahingegen sind die Thaler innerhalb 
des Hohenzugs hochst felsig und pittoresk, und, wie gesagt, 
eigentlich ais tiefe und weite Gebirgsspalten zu betracbten. 
In diesen Thalern stellen die Felsen theils grofse undurch-
brochene steile Wandę dar, theils sind sie mannichfaltig zer-
spalten und nehmen wunderliche Gestalten von Saulen, Thtir-
men und Pyramiden an. D ieFormen erinnern an die, welche 
beim Quadersandstein vorkommen. Das beriihmteste Thal 
der Art ist das der Prądnika, und vorziiglich bei Piaskowa 
skala ist die Felsenform mannichfaltig, darunter ein Felsen, 
die Hercules-Keule genannt, welcher oben keulenformig stark 
ist, und ganz frei auf einem schwachen Fufs aufruht, der, wie 
es scheint, durch Zerspaltung immer schwacher wird, so dafs 
vielleicht einst der Felsen ins Thal stiirzen wird. 

Noch auffalliger sind die Felsen, welche auf dem Plateau 
der Hochebene senkrecht aus der Oberflache derErde hervor-
ragen, wie schon gesagt entweder wie aus locker aufeinander 
liegenden Scherben aufgebaut scheinen, die jeden Augen-
blick einzustiirzen drohen, oder mannichfaltig zerspalten die 
Gestalt von altcn Ruinen, Mauern und Thiirmen nachahmen. 
Die grofsten und am schónsten gruppirten Felsen dieser 
Art finden wir bei Podzamce unweit Ogrodziniec, wo eine 
noch ziemlich erlialtene Iiuine eines Ritterschlosses, das 
Riesenschlofs genannt, auf und zwischen diese Felsen ge-
baut ist, und manche Felsenpfeiler kiinstlich anstatt Mauer-
werk beniitzt sind. Rundum in der Gegend ragen kleinere 
Felsmassen aus dem Sand am Fufse jener grofsen Felsen 
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heryor, und stehen wie Wachter um jene Felsenfeste. Eben 
so schóne, nur etwas kleinere Felsgruppen krónen die Berge 
westlich von Smolin bei Pilica, und noch etwas weiter wcst-
lich bei Skala kanina. Sehr grofs und erhaben sind die 
Felsen um Olstyn, im Thal der Warta bei Mstów und 
Mirów und selbst noch bei Działoszyn. Die blendend 
weilsen Felsmassen von wunderbaren Gestalten leuchtcn 
weit in die Fernc , und der Reisende wird oft dadurch 
getauscht, indem er in der Ferne Thiirme oder Schlósscr 
zu erblicken glaubt. Besonders hat dadurch die Gegend 
von Wolbrom an iiber Szklary, Skala, Slomniky bis Krze-
szowice, Alwernia, Czernichów, Bielany und bis nach Krakau 
ein ganz eigenthiimliches, oft wildes, zerstiickeltes Ansehcn 
erlangt. In dieser Gegend sind die kleinen ruinenfórmigen 
Felsen auf der Ilohe des Gebirgs am dichtesten aneinander 
gedriingt, dazwischen die tiefen Felsenthalcr aufgcspalten, 
das Plateau mit herrlichem Weizenbodcn bedeckt, und um 
die Felsen mitunter malerisch etwas Schwarzwald gruppirt. 
Meinem Gefiihle nach haben diese Jurakalkfelsen jenem Theile 
der monotonen Hochebene allein einen anziehenden Cha-
rakter gegeben, und jeder Freund der schónen Natur wird 
gern zugestehen, dafs diese Gegend einer der schónsten 
Strfchc yon Klein-Polen ist. 

g. 165 . 

V e r s t e i n e r u n g e n . 

D e r Jurakalkstein ist iiberall, wo er auftritt, durch 
Beichthum an thierischcn Versteinerungen ausgezcichnet, 
welche sieli bedeutend von den Pctrcfacten der altcrn Flótz-
kalksteine unterschciden, sich denen der Kreide anschlicfsen, 
und so eine Yerbindung ganzlich ausgestorbcncr Formen 
mit denen der jctzigen Lebenwelt darstellen; dennoch sind 
die Species darunter, welche den jetzigcn Gcschlechtern an-
gehóren, noch nie den lebcndcn Species ganzlich glcich, 
welclies Yerhaltnifs ex-st in den Schichten iiber der Kreide 
wirklich cinzutreten anfangt. Der Reichthum an mannich-
faltigen und mitunter ganz yorziiglich gut erhaltenen Petre-
facten ist auch im polnischen Jurakalk sehr grofs, und ihre 
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Uebereinstimmung mit denen in den gleichen Schichten der-
selben Formation in Deutschland, Frankreich, England so 
ausgezeichnet, dafs dadurch, so wie durch gleichen Gesteins-
charakter, die yóllige Identitat. und Gleichzeitigkeit dieser 
Bildungen jedem Beobachter recht unbefangen sich darlegt. 
In keiner Gegend, wo unsere Formation erscheint, fehlen 
die Versteinerungen ganzlicli, doch sind manche Schichten 
und Gegenden yorziiglich reich, und reicher ais andere 
daran. Die reichsten Punkte, die ich kennen gelernt habe 
(und es durften mir nur wenige entgangen seyn), sind Mala-
goscz, Brzegi an der Nida, Uza, Piekło bei Inowlodz, Kie 
unweit Pińczów, Graszice zwischen Mstów und Koniecpol, 
der Klarenberg bei Czenstochau, Zlochowice und Kłobucko 
zwischen Czenstochau und Krzepice, Wieluń, die Gegend 
von Wladowice, Rokilno bei Kromolow, das Thal von Szklary, 
die Gegend von Prenkowice und Bielany bei Krakau, und 
die tiefern Gebirgsschichten im Schacht von Szczerbakow 
bei Wiślica. 

Den Schichten und Gruppen der Formation nach ent-
hałten die rein oolithischen Schichten nur wenige Verstei-
nerungen; die damit wechsełnden dichten Halksteinschichten 
mit Ausnahme der wirklich lithographiscben hingegen sind 
unter allen die reichsten, und bestehen zum Theil ganz aus 
Petrefacten. Die mergeligen Kalksteine, welche unter dem 
dolomitischen Jurakalk liegen, sind ebenfalls sehr yerstei-
nerungsreich, nur sind hier die Yersteinerungen nicht so 
dicht aneinander gedriingt, wie in jenen. In den Felsen 
des Dołomitkalks bemerkt man beim ersten Anblick die we-
nigsten, und man hat zuweilen behauptet, dafs diese Gruppe 
ganz versteinerungsleer sey, allein diefs war irrig. In dem 
hóchst feinkórnigen, schwer zerspringbaren, blendend wei-
fsen Gestein sind sie, wenn das Gestein frisch und unyer-
wittert ist, nur sehr schwer zu beobachten, und noch schwe-
rer aus demselben herauszuschlagen. Ais ich an den ver-
witterten oder eigentlich an der durch die Atmosphare nur 
wenig erlockerten Aufsenflache der Felsen bei Olstyn, Nie-
gowonice, Smolin und Oycow bemerkt hatte, dafs sowohl 
Zoophyten ais Muscheln darin entbalten seyen, yersuchte ich 
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ein kiinstliches Mittel, die Sache genauer zu priifen. Ich 
calcinirte mehrere solche dolomitische Jurakalke von je-
nen Felsen schwach, so dafs sie sich nun leicht durch 
schwache Hammerschlage in kleine Stiicke trennen liefsen, 
und kam dadurch zur Ueberzeugung, dafs diese Felsen ge-
rade eine aufserordentliche Menge dicht yerschlungener 
Zoophyten einschliefsen, zwischen welchen haufig Brut von 
kleinen Muscheln, besonders von Terebrateln steckt. Da 
diese Felsenriffe jetzt fast iiberall aus der Oberflache des 
Gebirgs in grotesken Formen hervorragen, und wohl schwer-
lich nur die Ueberreste einer einst das ganze Gebirge be-
deckenden, zusammenhangenden Felsmasse seyn kónnen, 
eben so wenig aber von unten erhoben sind, weil sie auf 
horizontalen mergeligen Kalksteinschichten aufruhen, so ist 
es yielmehr sehr wahrscheinlich, dafs sie ais Korallenriffe 
der Yorwelt in ihrer jetzigen wenig veranderten Gestalt 
aufgebaut wurden, so wic diefs Hr. v. Schlotheim von den 
ahnlichen Felsen des zum altern Flótzkalk gehorigen soge-
nannten Hóhlenkalksteins bei Liebenstein und Gliicksbrunn 
am Thiiringer Wald erwiesen hat. Dadurch wird auch er-
klarlich, warum diese Felsen nur in e i n e r Bichtung wenig 
von einander entfernt auf der Hochebene fortziehen. Sie 
bezeiclinen ein altes Seeufer, parallel denen auch heutzutage 
die Korallen ihre Gebaude aufzufiihren pflegen. Nachst den 
Zoophyten sind im polnischen Jurakalk Echiniten, Ammoni-
ten, Belemniten, Terebrateln und andere zwcischalige Mu-
scheln die vorherrschenden Geschlechter. Nur wenige 
Schnecken mit einfacher Spiralwindung finden sich, und 
auch diese im Yergleich gegen die Muscheln nur selten. — 
Echiniten, Ostraziten und Terebrateln sind oft mit der Schale 
erhalten, dahingegen die iibrigen Mollusken diese meist ver-
loren haben und nur ais Steinkerne erscheinen. 

V e r z e i c h n i f s , 

1. Pflanzenręste. 

Von Pflanzen habe ich blofs in den obern, sandigen, 
gelben Jurakalkschichten bei Wieluń breite, aber nicht weiter 
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bestimmbare S c h i l f a b d r i i c k e gefunden, und in den bun-
ten oolithischen Breccien bei Pynczyce, Zawierce, Osiek etc. 
b i t u m i n ó s e s H o l z und m i n e r a l i s c h e H o l z k o h l e 
(Faserkohle). 

II. Th ierreste. 

A. A u s d e r C l a s s e d e r Z o o p h y t e n . 

a) Ordnung: Łithophyta porosa. 
1) Mehrere M a d r e p o r e n und M i l l e p o r e n , welche 

eine nahere Bestimmung nicht zulassen, weil sie zu sehr 
mit dem Gestein yerwachsen sind, finden sich im Feuerstein 
bei Krakau, im dolomitischen Jurakalk am Olstyner Schlofs-
berg und im oolithischen Jurakalk bei Brzegi. 

2) M a d r e p o r i t e s p u n c t a t u s SCHL. im Feuerstein 
yon Bielany. Ich sah einige Exemplare dayon in der aka-
demischen Sammlung zu Krakau. 

3) Ein M a d r e p o r i t , der wahrscheinlich zu M. muri-
cata LAM. gehort, oder damit sehr ahnlich ist, yon Brzegi. 

b) Ordnung: Litophyta lame7!osa. 

4 ) F u n g i t e s r u g o s u s SCHL. (y. POHH. Org. Rem. 
Pol. II. Taf. XI. Fig. 1.) in den Felsen des dolomitischen 
Jurakalks bei Strzegowa und Smolin, bei Pilica, und zwi-
schen Olstyn und Bukowno. 

5 ) F u n g i t e s i n f u n d i b u l i f o r m i s SCHL. (V . Ponn. 
Org. Rem. Vol. II. Taf. VIII. Fig. 5) scheint mir iiberein-
zustimmen mit S c y p h i a r e t i c u l a t a GOLDFUSS. (Petrefacta 
Mus. Univ. Bonnens. Taf. IV. Fig. 1), weniger mit Scyphia 
infundibuliformis (1. c. Taf. V. Fig. 2). Mitunter sehr grofs, 
aber doch selten in den Felsen des dolomitischen Jurakalks 
bei Niegowonice und Wisoka unweit Kromolow. 

6) T u r b i n o l i a p a r a d o x a nob. Dieses sondcrbare 
Geschópf der Vorwelt kommt in Gesellschaft yon Astrea 
ulveolala in dem kreidenartigen und lithographischen Jura-
kalk in Piekło bei Inowlodz ziemlich oft und sehr schon 
erhalten vor. Seine Hauptcliaraktere, namlich: Cellulae la-
mellosae cum centro depresso; Stirps e cylindris lurbinatis la 
mellosis in fasciculas conjunclis non afj\xa, lafst mich nur das 
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Genus Turbinolia LAM. erkennen. Was aber die Species an-
langt, so stimmt es mit keiner der bekannten yersteinerten 
Arten, so weit ich sic kenne. Es besteht namlich aus finger-
starken, 1 — lJ/jZoll langen, cylindrischen, oben kegelformig 
zugerundeten Stiimmen, welche, dicht an einander gedrangt, 
zu Bundeln vereinigt sind, ganz wie andere Turbinolien aus 
parallelen, der Lange nach laufenden Lamellen zusammen-
gesetzt, die an der gerundeten Spitze im Centrum eingedriickt 
sind. Aeufserlich sind diese Cylinder mit einer 1/\—1 Linie 
starken kreidenartigen Kruste iiberzogen, welche auf der 
Oberllache hochst zarte der Lange nach oder schief in die 
Quere laufende Einschnitte zeigt, und von welcher ich 
glaube, dafs sie dieser Turbinolia nicht angehórt, sondern 
einem andern zoophytischen Geschópfe, welches dasselbe, so 
wie einige andere benachbarte Madreporen iiberzogen hat. — 
Was mich aber am meisten befremdet hat, ist der Umstand, 
dafs ich diese biindelfórmig zusammengehauften Turbinolien-
stamme auch in der innern Hóhlung der Aslrea alveolata 
und zwar an dereń Basis durch kleine Kalkspathkrystalle 
angeheftet fand, so dafs sie in diesen Hóhlungen aufrecht 
standen. Man kónnte also fast auf den Gedanken kommen, 
dieses Geschiipf gehóre zu den innern Theilen jener Aslrea, 
allein der ganzlich abweichende Bau meines Petrefacts von 
dem einer Astrea lafst diefs nicht zu, und so glaube ich 
nicht mit Unrecht dasselbe zum Gen. Turbinolia zu zahlen, 
und diese Species vorlaulig mit dem Namen T. paradoxa 
belegen zu diirfen. Andere T u r b i n o l i e n oder sogenannte 
H i p p u r i t e n linden sich auch in dem sonderbaren Con-
glomerat, welches im Thale von Szklary zu der obersten 
Gruppe des Jurakalks gehort. 

7) Eine Madrepora, die man mit Madr. slellaris L. ver-
glichen hat, und damach also zu dem Genus Strombodes von 
Schweigger gehoren wiirde. Sie fand sich bei Brzegi und 
wird von Carosi angefiihrt. 

8) A s t r e a a l v e o l a t a GOLDFOSS (Petref. Mus. Unio. 
Bonnens. Taf. X X I I . Fig. 3) — Madrep. caoernosus SCHL. 

Dieser von Knorr und Andern mehrmals abgebildete soge-
nannte Hohlstern kommt in vorziiglicher Schónheit und 
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hiiufig im kreidenartigen Jurakalk bei Piekło und Sulejów 
vor, aufserdem fand ich ihn aber auch weniger deutlich in 
den Krakauer Feuersteinen und im dolomitischen Jurakalk, 
z. B. unweit Kromolow. 

9 ) A s t r e a c r i s t a t a GOLDFUSS (Petref. Mus. Unw. 
Bonnens. Taf. XXII. Fig. 8), Astroiles undalatns W A I . C H (das 
sogenannte wilde Meer). Die Zeichnung bei BOURGUET, Traite 
des Pelrif. Taf. III. Fig. 23, ist nicht sehr genau. Hr. v. 
Schlotheim zahlt diese Astrea ais Unterart zu seinem Madrep. 
Jilatus; allein sie diirfte davon wesentlich verschieden seyn, 
und der letztere vielleicht gar nicht von einer Astrea, sondern 
von einer Agaricia abstammen. Kommt vor bei Piekło sehr 
schon, weniger deutlich in Feuerstein und dolomitischem Jura-
kalk unweit Mstów, Olstyn und Oycow. Zugleich scheint da-
mit auch die A s t r e a a r a c h n o i d e s GOT.DFUSS (1. c. Taf. 
XXIII. F. 9 ) oder der Astroiles arachnoides SCHRÓTER yorzu-
kommen. 

10) Eine S a r c i n u l a LAM. ziemlich hiiufig in Brucli-
stiicken, die aber den Charakter des Geschlechts noch erken-
nen lassen, bei Malagoscz und Brzegi. Carosi verglich sie 
oder erklarte sie geradezu fiir einerlei mit Madrepora Orga-
non L . ; allein diefs móchte wolil gewifs irrig seyn. 

11) Eine M a e a n d r i n a LAM., die nicht zu dem gewóhn. 
lichen Madr. maeandrinus S C H L . gehórt, sondern viel zartere 
Windungen zeigt. In chalcedonartigen Feuerstein verwande!t 
Von Brzegi. 

c) Ordnung der Ceratophita spongiosa und akyonea. 

12) Von welchen Kórpern diejenigen Petrefacten ab-
stammten, die man bisher in der Versteinerungskunde Spon-
chiten und Aleyonien genannt hat, scheint sehr unsicher ge-
wesen zu seyn. Das Genns Alcyonium ist von Schweigger 
aufgehoben worden, weil darunter Thiere von ganz yerschie-
denem Bau, selbst Ascidien, vereinigt worden waren. Es 
tinden sich solche Korper, die man im versteinerten Zustand 
Alcyoniten genannt hat, allerdings in unserm Jurakalk bei 
Brzegi, im Feuerstein bei Krakau und in den Felsen des dolo-
mitischen Jurakalks; aber ich wage nicht zu bestimmen, wel-

PSSCH, geognoat, Beschreib. ron Polen, I I , 1 6 
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chen Geschlechtern sie angehort haben mógen, und vermuthe 
nur, dafs sie zu den genannten Ordnungen der Ceratophyten 
zu zahlen sind. Einige Exemplare scheinen mit dem Alcyoni-
tes globatus und asterolałus SCHL. iibereinzustimmen. 

d) Ordnung der Ceratophyta tubulosa. 

13) Ich habe schon oben erwiilint, dafs in den Feuerstei-
nen aus dem Jurakalk von Bielany, Ogrodziniec und der Ge-
gend von Mstów wirklich Sertularien, Tabularien und Cellu-
larien yorkommen. Sie sind stets sehr klein, zart, und nur 
in den diinnen Splittem des Feuersteins za erkennen. Nahere 
Bestimmungen der Species móchten erst moglich werden, 
wenn man sehr viele Exemplare zur Yergleichung gesammelt 
hatte, und auch dann nur von Zoologen, welche diese Korper 
in der lebenden Natur zu beobachten genug Gelegenheit ge-
habt haben. 

e) Ordnungen der Ceratophyta foliacea und corticosa. 

14) Ich habe schon erwahnt, dafs ich an der verwitterten 
Aufsenflache und noch mehr im Innern des calcinirten dolomi-
tisclien Jurakalks, welcher die pittoresken Felsriffe zwischen 
Krakau und Czenstocliau zusammensetzt, ziemlich viel Zoo-
phyten erkannte. Darunter fanden sich auch solche, die ge-
wifs den E s c h a r i t e n und G o r g o n i e n angehoren. Sie 
iiberziehen undeutliche Madreporenstamme, und bilden auch 
sonst im Gestein diinne Hautchen. Ich habe yersucht, sie zu 
yergleichen mit den yersteinerten Arten, die Hr. v. Schlot-
heim aus dem Hohlenkalkstein von Glucksbrunn und Lieben-
stein unter den Namen Reratophytes dubius, li. anceps und 
Escharites retiformis abgebildet hat; allein ich kann dieUeber-
einstimmung nicht behaupten, weil meine Exemplare zu un-
vollstandig waren, und es diirfte wohl sehr schwer fallen, 
bessere Exemplare aufzufinden. 

B. A u s d e r C l a s s e d e r S t r a h l t h i e r e o d e r R a d i a r i a . 

a) Ordnung der Stelleriden. Crinoidea M I L L . 

15) E n c r i n i t e s c a r y o p h y l l i t e s SCHL. oderEugenia-
crinites i/uinyiiangiilaris M I L L , Yon diesem finden sich die 
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nelkenfórmigen Glieder der Blumenkrone bei Brzegi im ooli-
thischen Jurakalk. 

16) Einzelne Glieder (Trochiten) und zusammengereihte 
Stielstiicke (Entrochiten) einer oder mehrerer Encriniten-Arten 
finden sich nicht selten in Kalkspath yerwandelt in dem dolo-
mitischen Jurakalk bei Zlochowice, Mstów und Mirów unweit 
Czenstochau, bei Niegowonice, Ogrodniec und Kosczow un-
weit Krakau. Niemals ist es mir gegliickt, einen ganzen En-
criniten in diesen Gesteinen aufzufinden, nur in den Felsen 
bei Strzegowa und Smolin unweit Pilica fand ich einige dunne 
Arenen, welche zu dem Encrinites ramosus des Hrn. v. Schlot-
heim gehóren móchten. In Feuerstein yerwandelte Encri-
nitenglieder sind selten; sie sind mir bisher nur bei Piotrko-
wice vorgekommen. 

17) Kleine, aber sehr deutliche funfstrahlig sternfórmige 
P e n t a c r i n i t e n g l i e d e r wurden durch ein Bohi'loch bei 
der Salinę Ciechocinek unweit Badziączek an der untern 
Weichsel aus demjenigen Jurakalk erhalten, aus welcliem die 
dortigen Salząuellen heryorbrechen. 

b ) O r d n u n g d e r E c b i n o d e r m e n . 

18) A n a n c h y t e s oyata LAM., d.i. Echinites seutalus 
major SCHL. oder Echinocoryles scutatus L E S K E . (Man yerglei-
che Cuv., Rech. sur les ossem.foss.— Sec. edil. T. II. Pars II, 
PI. V. F. 7.) — Ziemlich haufig in Feuerstein yersteinert yon 
Prenkowice im Oycower Thal, yon Mihalowice und Iwanowice, 
yon Bielany und yon Graszice bei Mstów. 

19) A n a n c h y t e s h e m i s p h a e r i c a Cuv., d. i. Anan. 
chyl. pustulosa L A M . oder Echinit. pustulosus SCHL. — Eben-
falls im Feuerstein, aber seltener, yon Prenkowice. 

20) A n a n c h y t e s V e r o n e n s i s nob. Echinit. Feronen. 
M SCHL. ( R S O R R T. II. P. II. Taf. E. III. Fig. 2). Selten bei 
Krakau. 

21) S p a t a n g u s c o r a n g u i n u m LAM. (Cuv., Rech. a.a. 
O. PI. IV. Fig. 11), d. i. Echinites corculum Scnr.. — Sehr 
haufig in der Gegend von Krakau, aber auch bei Wieluń, Kło-
bucko und Czenstochau. 

22) S p a t a n g u s o b l o n g u s DE LUC., d.i. Spat.subglolo-
M S L E S H E und Echinit, quadernatns SCHŁ. (beste Zeichnung in 

1 6 * 
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den Annal. des Min. Tom. VI. PI. FIL F. 6). Seltener ais 
der yorige bei Krakau. (In der akademischen Sammlung zu 
Krakau.) 

23) S p a t a n g u s c r i s p i s u l c a t u s nob. d. i. Cor angui. 
num sulcis crispis LESHE oder Echinit. heloeticus SCHL. Eben-
falls selten bei Krakau und Bielany. 

24) G a l e r i t e s a l b o g a l e r u s LAM., d. i. Echinit. vul-
garis SCIIL. oder Conulus albogalerus LUSHE (gute Zeichnung 
in Ccv., Rech. a. a. O. PI. IV. Fig. 12). Haufig im Feuerstein 
yersteinert bei Bielany, Prenkowice, Brzegi. 

2 5 ) C i d a r i s c o r o l l a r i s P A R K . (Org. Rem. Vol. III. 
Taf. I . Fig. 7 ) , d. i. Cidarites circinatus LESHE oder Echinit. 
corollatus SCHL. Im Feuerstein yersteinert bei Piotrkowice. 
Scheint sehr selten, denn ich fand ein einziges Exemplar. 

26) Sehr haufig finden sich die Stacheln der See-Igel, und 
zwar sowohł die sogenannten glatten langen und gekórnten 
Judennadeln, ais die Judensteine, spindelfórmige, keulen- und 
eichelformige, wie gewóhnlich einzeln und nicht mit der 
Schale yerbunden im Feuerstein bei Krakau, Pilica, Mala-
goscz , Brzegi, Graszice, Mstów; noch viel haufiger haben 
die Bohrlócher bei Ciechocinek die keulen-, eichel- und 
gurkenfórmigen Judensteine in Kalkspath yerwandelt zu Tage 
gebracht, so dafs dort in dem von Alluyionen bedeckten dich-
ten und oolithischen Jurakalk miichtige Schichten fast blofs 
aus Echiniten bestehen miissen. Die meisten von diesen Sta-
cheln stammen vom Genus Cidaris ab, und nach einigen 
Bruchstiicken zu urtheilen, diirften in unserm Jurakalk C i d a -
r i t e s p a p i l l a t a PARH. (Echinit. coronatus SCIIL . ) , C i d a r i -
t e s i n t e r m e d i a P A R K . (Echinit. globulatns S C H L . ) und Ci-
d a r i s y a r i o l a t a LESKE (Echinit. variolatus SCHL. ) ziemlich 
oft voi'kommen; nur habe ich sie mir bisher noch nicht in 
gut erhaltenen yollstandigen Exemplaren' yerschaflen kónnen. 
Die langen, diinnen, chagrinartigen Echinitenstacheln stam-
men von Cid. papillata, die langen, bauchigen, gektirnten von 
Cid. sceptrifera, und die eichelfórmigen von Cid. claoiger ab, 

Von den hier aufgefiihrten Echiniten gehoren die sub Nr. 
18, 21 und 24 in Polen eben so haufig der groben Kreide oder 
dem Kreidenmergel an, welcher den Jurakalk bedeckt. 
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C. A u s d e r C l a s s e d e r M o l l u s k e n . 
a) Aus der Ordnung der Ccphalopodcn: die Polythalamia. 

27) A m m o n i t e s p l a n u l a t u s y u l g a r i s Scur,., d. i. 
Amm. polygyralns RKINKU . (Mar. prolog, naulil. et argonaut. 
Taf. V. Fig. 45 und Taf. II. Fig. 13). Es ist wohl ganz der-
selbe, den SOWERBY in der Min. Conch. ofGreat Brit. T . 293. 
F. 1, 2 unter dem Namen A m m . b i p l c x abgebildet hat, und 
mir scheint, dafs ebenfalls hierher sein Amm. communis (M. C. 
Taf. 107. Fig. 2, 3) gehort. Dieser Ammonit, der fur den 
Jurakalk so sehr charakteristisch ist, lindet sich fast iiberall 
im mergeligen und auch im dolomitischen und oolithischen 
Jurakalk von Polen in sehr grofser Menge, Yorziiglich bei 
Czenstochau, Wieluń, Zlochowice , Wisoka bei Siewirz, Pa-
reze bei Olkusz und Szklary, seltener bei Piekło, Tenczinck, 
Brzegi, Malagoscz und im Schlofsberg von Krakau. Er lindet 
sich in Exempłaren von 2 Zoll im Durchmesscr, haufiger von 
6 b i s 8 " und noch viel grofser, besonders bei Czenstochau. 

28) A m m o n . B r a i k e n r i d g i i oder b i l a b i a t u s Sow. 
(Min. Conch. Taf. 184), ist der vorigen Art sehr nahe ver-
wandt, unterscheidet sich aber davon dadurch, dafs dic gabcl-
fórmig getheilten Streifen schon in der Mittc der aufsern W i n -
dung anfangen, da sich hingegen bei jenem erst nahe am Ru-
cken die gabelformige Theilung anfangt. In England kommt 
er unweit Bristol in einem bohnenei'zfuhrcnden Jurakalk vor, 
und merkwfirdig genug fand ich ihn in Polen auch nur in ei-
ner, jener englischen ganz gleichen Schicht mit Bohnenerz 
bei Wladowice, Rudnik und Żarki. 

2 9 ) A m m o n i t . p l a n u l a t u s c o m p r i n i a t u . s SCHL. 

Er ist dem A. pl. vulgaris zwar sehr ahnlich, hat aber nic 
einen zugerundeten, sondern einen scharfcn Riiclicn, ist viel 
flacher, und erreicht eine Grofse von mehr ais 2 Fufs im 
Durchmesscr. Ich fand ihn am hiiuligstcn bei Czenstochau. 

30) A m m o n i t . p l a n u l a t u s n o d o s u s SCHL. kommt 
viel seltener ais jene Arten vor bei Tenczinck und Rokitno, 
unweit Kromolow. 

31) A m m o n i t . b i f u r c a t u s SCHL. Er ist sehr leicht 
mit dem A. planulatus vulgaris zu verwechseln, und ich habe 
ihn selbst damit yerwechselt, bis ganz freie und yollstandige 
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Exemplare mich von der Yerschiedenheit iiberzeugt haben. 
Er unterscheidet sich namlich dadurch, dafs die Rippen schar-
fer sind, nach dem gewólbten Riicken viel mehr krumm ge-
bogen ais beim planulatus laufen, sich dann wic bei diesem 
gabelformig theilen, und bis zur vertieften, ziemlich breiten 
Riickenlinie fortlaufen, und sich hier bogenfórmig vereinigen. 
Diese vertiefte Riickenlinie fehlt nun dem A. planulatus ganz. 
Im Jurakalk habe ich diesen Ammonit nur selten bei Zlocho-
wice , Kłobucko und Żarki gesehen, dęsto haufiger findet er 
sich in Eisenstein versteinert in der darauf liegenden Letten-
formation (s. das nachste Capitel). 

32) A m m o n i t . c o l u b r a t u s S C H Ł . , d. i. A. Simplega. 
des colubratus MOMTF. , oder Ammon. giganteus Sow. (Min. 
Conch. Taf. 126). Dieser kommt bei Czenstochau und Zlocho-
wice in aulserordentlich grofsen Bruchstiicken vor , welche 
auf einen Durchmesser von 4 bis 5 Fufs schliefsen lassen. 
Leider habe ich kein ganz yollstandiges ganzes Esemplar er-
haltcn kónnen, weil die Schichten, worin sie l iegen, zu sehr 
zerkliiftet sind. Die Steinbrecher bei Czenstochau haben mir 
aber versichert, dafs sie mehrmals dergleichen so grofs wie 
Wagenrader gefunden hatten, und verglichen sie mit gro-
fsen, zusammengerollten Schlangen. 

33) Ein grofser kantiger Ainmonit von l1 / , Fufs Durch-
messer mit 3 Windungen von Czenstochau scheint am meisten 
mit dem A m m o n . r o s t r a t u s Sow. (Min. Conch. Taf. 173) 
iibereinznstimmen. Ich habe nur Ein Exemplar gesehen 
der Sammlung des Hrn. Tomaszewski. 

34) Ein elliptischer Ammonit oder sogenannter Ellipso-
lithes, wahrscheinlich dem A m m o n . S e l l i g u i n u s A . B R O M G . 

(v .Ccv . , Piech. Taf. VII. Fig. 1 ) * ) gleich, oder wcnigstensjsehr 
ahnlich. Ebenfalls nur in einem einzigen Exemplar von Czen-
stochau gesehen. 

* ) W e n n i ch f e r n e r h i n C c v . Mech. c i t i r e , so v e r s t e l i c i ch d a r -
u n t e r i m m e r d i e 2te A u s g a b e s e i n e r Reclierches sur les ossemens 

fossiles Tom. II. Pars II., wo die verbesscrto mijicralogischc 
G e o g r a p h i e v o n P a r i s w i e d e r a u f g c n o m m e n , u n d s c h ó n c K u -
p f e r v o n d e n P e t r e f a c t e n d e r K r e i d e I j ę i g e g e b e n s ind . 
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35) A m m o n i t , v e r t e b r a l i s Sow. {Min. Conchyl. 
Taf. 165). In kleinen, aber deutlichen Exemplaren von Ro-
kitno und Kromolow; nicht haufig. 

36) A m m o n i t . c o n y o l u t u s SCHL. Wahrsclicinlich 
ganz gleich mit dem A n n . G e r v i l l i i Sow. (Min. Conch. 
Fol. 11. p. 189- Taf. A. Fig. 3) von Bayeux in der Normandie. 
Immer kleine Exemplarc von 1 bis 1% Zoll Durchmesser in 
der bohnenerzfuhrenden Conglomeratschicht von Pomorzany 
bei Olkusz, und in dem iihnlichen Conglomerat bei Szklary. 

37) A m m o n i t . i n f l a t u s Sow. ( M n . Conch. Taf. 178 
und Ccv., Mech. Taf. VI. Fig. 1) aus bohnenerzfuhrenden Ju-
raschichten in der Gegend von Wieluń. (In der Sammlung 
des Hrn. Tomaszewski.) 

3 8 ) A m m o n i t . A m a l t h e u s SCHL. , d. i. A. rotula R E I N . 

Kommt selten zum Vorschein; ich fand ihn nur in Zlocho-
wice bei Kłobucko. 

39) A m m o n i t e s n a u t i l o i d e u s nob. nenne ich vor-
laulig einen Ammoniten, der nicht sehr selten in dem merge-
ligen und dichten Jurakalk bei Zlochowicc , Żarki und Wlado-
wice vorkommt. Er ist ganz nautilitenartig, die aufsere Win-
dung bedeckt die inneren ganz, und bildet einen Nabel; er 
ist sehr flach gedriickt, bat sehr krause, blatterformige Sutu-
ren, eine scharfe Riickenlinie, neben welcher auf jeder Seite 
sich eine sehr ilache Rinne befindet, und hat auf der Windung 
Rippen, welche nur von der Mitte der Windung krumm ge-
bogen bis gegen den Rucken laufen, und sich in flachę Knot-
chen enden mógen, was ich aber nicht genau bestimmen kann, 
weil ich nur Steinkerne besitze. Viclleicht ist diese Art die-
selbe, die Sowerby Ammonites discus genannt, und in den 
Min. Conch. Taf. XII. von Redford abgebildet hat. 

40) A m m o n i t . d e p r e s s u s SCIIL. in kleinen '/, bis 
1 Zoll im Durchmesser haltenden Exemplaren ziemlich selten 
bei Kromolow, Szklary und Brzegi. 

4 0 Ł ) A m m o n i t e s G r e e n o u g h i Sow. ( M . C . T . 1 3 2 ) . 

Ein 12 Zoll im Durchmesser haltendes Exemplar ohne Schale 
von Piekło bei Inowłodz. Sonderbar, dafs dieser nur aus Lias 
bekannte Ammonit hier im obern Jurakalk yorkommt. Ei-
nige Aehnlichkeit zeigt sich auch mit A. Calloviensis Sow. 
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(M. C. T. 104), allein der Kiickcn ist nicht wic bei diesen ab-
geplattet. 

41) N a u t i l i t c s s u b s t r i a t u s SCHL. ziemlich selten bei 
Tcnczinek, Kromolow und Wisoka. 

42) N u m m u l i t e n , sehr fest mit dem Gestein yerwach-
sen und defshalb nicht genaucr zu bestimmen, finden sich in 
dem oolithischcn Jurakalk beim Yorwerke Kie, unweit Górki 
zwischen Kielce und Pińczów. Nach Hrn. Oberbergrath Be-
ckers Angabe sollen auch im Szczcrbakower Vcrsuchschacht, 
unweit Wiślica, ungefśihr bei 207 Lachter Teufc unter Tage 
Ł c n t i c u l i t e n im oolithischen Kalkstein yorgekommen seyn, 
die ich aber nicht selbst gesehen habe. 

43) K l e i n e M i l i o l i t e n und N o d o s o r i e n im aus-
gezcichnet oolithischen Jurakalk in demselben Schacht zwi-
schen 183 und 186 Lachter Teufc unter Tage. 

44) B e l e m n i t e s p a x i l l o s u s LAM. et MONTF. Die. 
ser gcwóhnlichste aller Belemniten ist besonders haufig in 
unserm Jurakalk, und diirftc nirgends fehlen. Vorziiglich 
haufig ist er bei Szklary, zwischen Kromolow und Pilica, bei 
Wieluń, zwischen Żarki und Wladowice, und in der IJmgc-
gend von Krakau, weniger haufig bei Malagoscz, Brzegi, 
Piotrkowice, Kłobucko und Zlochowicc. Er ist immer in ho-
niggclben, slcrnfórmig auseinander laufend faserigen Kalk-
spath? oder Arragon? verwandelt. 

45) B c l e n i n i t c s g i g a n t e u s SCHL., vom yorigen durch 
grófserc Lange (hier iiber 1 B'ufs) und dadurch unterschicden, 
dafs cr gegen die Alvcole zu schwachcr ais in der Mitte ist. 
Ich sah ihn nur in Zlochowicc bei Panki. 

46) B e l e m n i t e s a c u a r i u s SCIIL. kommt 3 bis 5 Zoll 
lang und nur '/4 Zoll stark vor, meist zerbrochcn, und ist nie-
mals wic der paxitlosus in gelben, sondern immer in schwar-
zen, beim Reiben urinos stinkenden strahligen Kalkspath yer-
wandelt. Er ist vicl seltcner ais der paxillosus, und findet 
sich nur bei Kłobucko, Zlochowice, in den bohnenerzfiihren-
den Juraschichten bei Jaworznik und Budnik, unweit Żarki, 
in Pomorzany bei Olkusz und in der Conglomcratschicht bei 
Szklary. Er gehort also, wie es scheint, nur den jiingsten 
Schichten der Formation an. 
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b ) A u s der O r d n u n g der T r a c h e l i p o d c n . 

47) S t r o n c h u s O c c a n i A. BnoNGS. Stimmt ganz mit 
der Zeichnung, welche Brongniart in den Annal. des 1Min. 
T. VI. Taf. VII. Fig. 2 von dieser Vcrsteinerung aus den 
mergeligen oberen Schichten des dichten Jurakalks bei Cap la 
llcvc und im Jura gegeben hat; lindet sich sehr selten in 
dichten, fast lithographischen Kalkstcinschichtcn bei Piekło 
und bei Malagoscz. 

48) R a n e l l a i n t e r m e d i a nob., d. i. Muriciles inter-
medins Bnoccnn (Conch. snbapen. Taf. VII. Fig. 10). Von die-
ser Conchylie, die wir aufserdem blofs in Italicn und Polen 
in tertiaren Schichten finden, habe ich ein cinzigcs, aber sehr 
deutlichesExemplar im kreidenartigen Jurakalk bei Piekło ein-
geschlossen gefunden. 

49) N c r i n c a DF.KRAHCE, dic noch keinen specifischen 
Namen crhalten hat. Dic Auflindung dieses neuen, von De-
france im franzósischen Jurakalk entdcckten untcrgcgangenen 
Geschlechts im hicsigen Jurakalk i3t sehr interessant. Sie fin-
det sich haufig und in schónen Steinkcrncn in einer Schicht 
des kreidenartigen Jurakalks bei Piekło. 

50) EineandcrcsondcrbareSchnecke, ubei'2ZollIang, und 
nur so stark wic eine Rabcnfcdcr, von solchcr Gcstalt und W in-
dung wic Bulimus acicularis LAM. (Annal. du Mus. Taf. VIII. 
PI. 59. Fig. 12). Ich kann aber nicht cntscheidcn, ob sic von Te-
rebra oder Turritella oder Bulimus abstammt. Selten bei Piekło. 

51) T r o c h u s t c l e s c o p i i f o r m i s Scnr,. zum Gen. 
Solarium LAM. gehórig. Von Hrn. v. Schlothcim selbst fur 
diese Art erkłart; da aber dic grofsen Exemplarc, dic ich da-
von bei Czenstochau fand, nur Steinkerne sind, so ist die Be-, 
stimmung schwierig. 

52) T r o c h u s e l o n g a t u s Sow. (Min. Conch. Taf. 193. 
^ ig. 2, 3, 4). Schóne, mit Schale erhaltenc Excmplarc in der 
bohnencrzfuhrcnden und conglomeratartigcn obern Jurakalk-
schicht von Pomorzany bei Olkusz. 

53) Ein anderer T r o c h u s mit sehr stark gerundeten 
Windungcn, aber blofs Stcinkem von Brzegi. 

53 b ) A m p u l l a r i a c r a s s a t i n a LAM. (Annal. du Mus. 
Taf. VIII. PI. 61. Fig. 8), von Hrn. v. Schlotheim zu seinem 
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Heliciles ampullacens gezahlt, kommt in ziemlich grofsen Ex-
emplaren ais Stcinkern in dem dichten Jurakalk bei Pie-
kło vor. 

54) Eine andere A m p u l l a r i a , welche der A m p . d e-
p r e s s a LAM. (Annal. du Mus. T. VIII. PI. 61. Fig. 3) am 
ahnlichsten ist, und zu v. Schlotheims Heliciles globosilicus 
gehórt, lindet sich haufiger wie jene bei Piekło und Czen-
stochau. 

c) Aus der Ordnung der Gasteropodcn 
55) ist mir im polnischen Jurakalk nur eine einzige Con-

chylie vorgekommen, welche man fur P a t e l i a J a m a i c e n -
s i s L. erklart hat, und ihr wenigstens verwandt ist. Bei 
Krakau. 

D. A u s d e r C l a s s e d e r A c e p h a l c n o d e r M u s c h e l n . 
a) Aus der Sippscliaft der Myaceae. 

56) M y a c i t e s s o l e n o i d e s SCHL. Nicht selten bei 
Malagoscz. 

57) M y a c i t e s m u s c u l o i d e s SCIIL. Ebenfalls ziem-
lich haufig bei Brzegi und Górki. 

b) Aus der Sippscliaft der Corbulaceae LAM. 
58) eine C o r b u l a in jungen Exeinplaren, welche mit 

ller C o r b u l a r e v o l u t a Sow. (Min. Conch. T. 209. F. 11, 
12, 13) wahrscheinlich identisch ist. 

c) Aus der Sippscliaft der Conchae. 

59) V c n u l i t e s ar c a r i us SCUL. im Mergelkalkstein 
am Klarenberg bei Czenstochau. 

6 0 ) Y e n u l i t e s d o n a c i n u s SCHL. (Encyclop. T . 2 6 1 * 

Fig. 10). Ebendaselbst und bei Kamińsk; am letztern Orte 
baufig. 

61) Haufige Steinkerne, welche von Venus-Avtcn abzu-
stammen scheinen, linden sich auf mehreren Punkten im Jura-
kalkstein. 

d) Aus der Sippscliaft der Cardiaceae LAM. 
Die Versteincrungen, welche den Geschlechtern Cardium, 

Cnrdita, Cypricardia und Isocardia angehóren, kommen zwar 
ziemlich haufig und oft in schon erhaltencn Exemplaren vor, 
dennoch hat bis jetzt ihre genaue Bestimmung und Denomina-
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tion den rctrefactologen viele Schwierigkeit gemacht, und isl 
immer noch nicht sehr genau. Ich habe diesen Ucbelstand um 
so mehr cmpfunden, ais gerade Polen nicht arm an Cardiaceen 
ist. Sowerby hat die Herzmuscheln des cnglischcn Jurakalks 
in sciner Min. Conchology of Great Brilain T. 143. T. 197. 
232 ais zum Genus Cardila gchórig abgebildet, aber er sagt 
ausdrucklich: It is impossible to be ccrlain of the Genus. Spa-
ter hat sein Bruder in seinem Werke The Genera of recent 
andfossil shells Nnmb. XIX. aus einer von der Insel Tortola 
gebrachten Muschcl ein neues G e n u s P h o l a d o m y a , wel-
ches zwischen denPholaden, Myaceen undLutrarien schwankt, 
gebildet, und behauptetenun, dafs die friiher abgebildeten fos-
silen Cardita producta, obtusa, lyrata, deltoidea und margari-
tacea, so wie die Lutr aria lyrata (velfidicula), ovalis, ambigua 
und angustata (auf Taf. 225, 226, 227 und 327) zu diesem 
neuen Genus gchórten. Allein dieser Ansicht kann ich nicht 
beistimmen, und scheint ihm darin auch kein anderer Petre-
factolog gefolgt zu seyn, dcnn Pholadomya candida, nach wel-
cher der Geschlcchts-Charakter bestimnit wurde, klafTt sowohl 
am hinteren ais yorderen Rande, welches bei jenen Herz-
muscheln, wenn sie yollkommen crhalten sind, nicht der Fali 
ist; auch ragen die Schnabel bei allcn Herzmuscheln weit 
mehr vor, und die breitgezogene Gcstalt der Pholadomya iindct 
sich bei ihnen nicht, auch hat man an den fossilen Arten das 
Scblofs der Pholadomya noch nicht gcselien. — Brongniart 
hat mehrere fossile Arten in ein eigenes Genus ] i emi cardium 
vereinigt, aber ich kann den Grund dafiir auch nicht recht ein-
sehen, denn die meisten fossilen Arten diirften nach ilirem 
ganzen Habitus doch wohl dem Gen. Cardium beizuzahlen 
seyn, und einige andere dem Gen. Isocardia LAM. — Ich un-
terscheide folgende Species: i 

62) C a r d i u m t u b e r c u l a t u m n., d. i. Hemicardiurn 
tuberculatum A. BROWGN. (Annal. des Min. Tom. V I . PI. V I I . 

Fig. 8). Diese Zeichnung cntspricht unserer Conchylie sehr, 
und diirftc wenig von dcm lebenden C. tuberculatum (Chemn. 
V. b. T. 17. F. 173) abwcichen. Hr. Brongniart rechnet sie 
zu dem Bucardites hemicardius SCIIL., allein ich glaube nicht, 
dafs sie dazu gezahlt werden kann, denn sie ist langer gebaut 
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ais dieser. Diese Art findet sich im Jurakalk bei Korytnice, 
unweit Sobhow, bei Czenstochau und Kłobucko. 

63) C a r d i u m M u r c h i s o n i nob., d. i. P h o l a d o m y a 
Mur cli i s o n i Sow. (M. C. T. 545 und Piur.irrs 1/lustralions 
nf the Geology of Yorkshire T. VII. F. 9) , wozu auch Cardila 
margaritacea Sow. (M. C. T. 297) gehort. Ich zweifle, dals 
die Muschcl wirklich zum Genus Pholadomya gehort. Sie 
untcrscheidet sich von der vorigen Art dadurch, dafs sie zwi-
schen den SchnSbcln und dem obern Rande kiirzer ist, nach 
dcm liintern Rande hin mehr verlangert, nur 6 bis 7 erhabcnc 
LHngenrippen hat, die mit Knotchen besetzt sind, und von ei-
ner zarten (luerstrcifung durchschnitten werden. — Ich bin 
derMeinung, dafs zu dieser Art der Bucardites hemicardius 
SCHL. (Kaomi P. II. I . Taf. B . la. F. 1 , 2, 3, 4 . Suppl. T. V d . 
F. 3) gehort, aber bei der Vcrgleichung mit den ahnlichen le-
benden Arten in der Warschauer Univcrsitatssammlung sah 
ich, dafs sic weniger mit Cardium hemicardium, ais mit C. ta 
berculatum, und am meisten mit Cardium magnum stimmt, nur 
dafs in der vcrsteinertcn Art die Muschcl immer breiter, das 
hcifst nach dem hintern Rande mehr verliingert ist, ais alle 
jcnc lebenden Arten. — Sie stcllt ziemlich mannichfaltigc Va-
rictatcn dar, und wenn man jungę unausgewachsene Excmplarc 
vor sich hat, die blofs ais Steinkcrne erhalten sind , so mufs 
man sich sehr in Acht nehmen, sie nicht zu vcrwechseln, 
weil dann die Langenrippen nicht, oder sehr wenig sichtbar 
sind. Die grófsten ausgewachscnen Exemplare waren 2% Zoll 
von den Schniibeln bis zum obern Rande lang, und rcichlich 
3 Zoll vom vordcrn zum hintern Rande breit. — Diese Mu-
schcl ist charaktcristisch fiir den Jurakalk, und findet sich 
haufig bei Piekło, Zlochowicc, Czcnstochau, Malagoscz, Brzegi 
und in den tiefern oolithischen Schichten bei Szczcrbakow; 
noch haufiger und schóncr in dem Thoneiscnstein des Letten-
gebirgs iiber dcm Jurakalk bei Panki. 

6 4 ) C a r d i u m P r o t c i A. RRONGH. ('Annal. des Min. 
T. VI. PI. VII. F. 7). Diese Art hat eine ganz platte herzfór-
migc vorderc Seitc, die Schnabcl sind sehr eingcrollt, die 
hintere Seitc wenig verlangert und stark zugerundet, runze-
lig in die Qucrc gestreift. Ich besitze ein Exemplar aus dem 
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kreidenartigen Jurakalk von Piekło, welches von Jen Schnii-
beln bis zum obern Bandę 3'/, Zoll lang und vom yordern bis 
zum hintern Bandę 23/4 Zoll breit ist. Die Seitenansicht, wie 
sie Hr. Brongniart sub Fig. 7 A abgebildet hat, scheint am 
hintern Band etwas verzeichnet zu seyn. Sein Esemplar war 
von Cap la Heve aus den obern Juramergeln. 

65) I s o c a r d i a g l o b o s a LAM. (Bncardiles cor bovis? 
SCHŁ.) Diese seltene Yersteinerung fand ich in einem so voll-
standig erhaltenen Steinkern im kreidenartigen Jurakalk bei 
Piekło, dafs selbst die zwei platten in einander greifenden 
Hauptzahne des Schlosses zwischen den weit vorragenden 
Schnabeln deutlich erhalten sind. 

66) An diese Herzmuscheln schliefse icłi hier eine Mu-
schel an, iiber dereń wahres Geschlecht wir nocli in Zweifel 
sind. Diefs ist der D o n a c i t e s h e m i c a r d i u s SCHŁ., der 
auf keinen Fali zum Gen. Donax gehórt. Sie lindet sich im 
Jurakalk bei Czenstochau und Zlochowice, und weiter unten 

177 beim Lettengebirge werde ich ausfiihrlicher davon 
sprechen. 

c ) Aus der Sippscl iaft d e r Trigonieae LAM. 
Noch viel charakteristiseher ais die Cardiaciten sind fiir 

den Jurakalk die ausgestorbenen Arten des Gen. Trigonia, wo-
zu, wie ich schon beim Muschelkalk erwies, die meisten so-
genannten Donaciten gehóren. 

67) T r i g o n i a c o s t a ta LAM. et PARH.(Org. Rem.V. HI. 
T. 12. F. 4. KNORR P. II. i. Taf. B. 1. a. F. 5, 7. P. III. Suppl. 
Taf. V. c. F. 3. Taf. V. a. F. 6 ) , d. i. Donacites costatns SCHŁ. 
F.ine Muschel, welche iiberall in unserm dichten und oolithi-
schen Jurakalk bei Zlochowice, Malagoscz, zwischen Lipa und 
Koretnice, bei Piekło, Dombrowka, zwischen Szydłowiec und 
Badom vorkommt, und ihn ganz besonders auszeichnet. Jungę 
F.xemplare sind ganz gleich der Zeichnung von T r i g o n i a 
p u l l u s Sow. (Min. Conc/t. Taf. 508- F. 2, 3 ) , welche wohl 
nicht ais besondere Art von Trigonia costala zu trennen seyn 
diirften. 

W e r diese Yersteinerungen nicht recht genau kennt, der 
hiite sich, dereń Steinkerne fiir eine andere Art anzusehen, 
denn diese haben eine sehr abweichende Ge9talt von der au-
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fsern Muschelschale, die Schnabel ragen dann weit vor, und 
die zwei tiefen Musculareindriicke erscheinen daran ais zwei 
sehr erhabene gerundete Knoten. 

68) Eine T r i g o n i a , welche der vorigen Art in Hinsicht 
der aufsern Gestalt sehr ahnlich ist, aber viel grofser, bis zu 
4 Zoll Lange, mit weit langer hervorragenden Schnabeln, 
fand ich in Piekło; sie scheint eine eigene Art auszumachen, 
die noch nicht abgebildet ist. Sie ist durch ihre Grofse und 
Gestalt selbst den dortig£n Kalkbrennern aufgefallen, welche 
sie mit dem Trivialnamen G a n s e l e b e r belegten. 

69) T r i g o n i a n o d u l o s a LAM., d. i. Donacites trigo-
nius SCHŁ. (KWORR P. III. Suppl. Taf .Y. a. F. 5). Sie ist sel-
ten, ich fand sie blofs bei Krakau. 

70) T r i g o n i a c l a y e l l a t a P A R K . (Org. Rem. Yol. III. 
Taf. 12. F . 3 , und Sow. Min. Conch. Taf. 85). Sie ist eben-
falls etwas selten bei Malagoscz, liza und Dombrowka, bei 
Szydłowiec. 

71) In diefs Geschlecht gehort wahrscheinlich auch der 
D o n a c i t e s A l d u i n i A. B R O H G S . (Annal. des Min. T. VI. 
P I . V I I . F . 6 , u n d KNOHR P . I I . I . T a f . B . I I . b * * F . 5 ) , d e r 

sich in Piekło und bei Czenstochau in Gesellschaft mit dem 
rorigen findet. 

f ) Aus der Sippschaft der Chamaceae LAM. 
72) D i c e r a s a r i e t i n a LAM. (Annal. da Mus. d'hist. 

nat. T. VI. Taf. 55. F. 2). Diese seltene Muschel findet sich 
in unyollstandigen Exemplaren im Jurakalk bei Krakau, sehr 
ausgezeichnet aber im mahrischen Jurakalk bei Falkenstein 
und Nikolsburg. 

g) Aus der Sippschaft der Mytilaceae LAM. 
73) M o d i o l a b i p a r t i t a Sow. (Min. Conch. T. 210. 

F . 3I 4 ) , d. i. Mytulites mediolatus SCHL. Selten bei liza. 
74) Mehrere unbestimmbare M y t u l i t e n , darunter eine 

grofse Art im bohnenerzfiihrenden Conglomerat in Pomor-
zany bei Olkusz, und sehr yiele kleine Mytuliten vermengt mit 
kleinen Myaciten, Plagiostomen und anderen Muscheln bei 
Malagoscz, Brzegi und Górki. 

75) Ein Mytulit, dem M y t i l u s c r e n a t u s Sow. ahn-
lich, aber feiner gestreift. Von Piekło. 
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76) Ein wirklicher P i n n i t , vielleicht zu Pinnites sub-
slrialus gehórig, von Piekło. Grofsere Pinniten gibt Carosi 
bei Malagoscz an, die ich nicht sah. 

LI) Aus der Sippschaft der Malleaceae LAM. 
77) Sehr grofse Cat i l lus -Ar ten , ihre Schalen zuweilen 

1 Zoll stark und 1 Fufs lang, jederzeit in honiggelben und 
braunlichen Faserkalk verwandelt, aber stets so zerbrochen, 
oder so fest mit dem Gestein yerwachsen, dafs ganze Exem-
plare sehr selten sind, und eine ganz genaue Bestimmung der 
Species bis jetzt noch nicht móglich war; doch glaube ich, dafs 
sie wohl zu C a t i l l u s C u v i e r i BRONGIT. gehoren wird. 
Diese Schalen sind sehr charakteristisch fur den oolithischen 
Jurakalk, und finden sich sehr haufig bei Malagoscz , Brzegi 
und in den tiefen Schichten des Szczerbakower Schachts un-
terhalb 165 Lach ter Teufe. Eine andere Art von Horetnice 
bei Sobkow gehórt zu Catillus striatus M A N T E L L ('Geolog. of 
Sussex Taf. 27. Fig. 5). 

i) Aus der Sippschaft der Pectinites. 
78) Eine L i m a , am meisten iibereinstimmend mit Lima 

gibbosa Sow. (Min. Conch. T. 152), doch sich auch etwas der 
Lima anticjnata Sow. (Taf. 214- F. 2) nahernd. 

79) P l a g i o s t o m a S c h l o t h e i m i i nob., oder Chami-
tes jurensis SCHL. Yielleicht ist diese Art nicht wesentlich 
verschieden von Plagiostoma ovalis Sow. (Min. Conch. T. 114. 
F. 3). Am ausgezeichnetsten in der bohnenerzfuhrenden Con-
glomeratschicht zu Pomorzany bei Olkusz und bei Szklary, 
seltener im Jurakalk selbst bei Czenstochau. 

80) P l i c a t u l a g i b b o s a Sow. oder P l i c a t u l a r a -
MO s a LAM. (SOW. Genera Numb. III.) In den oolithischen 
Juraschichten bei Szczerbakow. 

81) P e c t e n d i s c i t e s nob. — Pleuronectites discites 
SCHL. Selten, und bisher blofs im sandigen Jurakalk bei 
Wieluń. 

82) P e c t i n i t e s J a c o b a e u s SCHL. In grofsen Exem-
plaren, bisher blofs im mergeligen Jurakalk bei Czenstochau. 

Andere grofsere und kleinere, nicht naher zu bestim-
mende Pectiniten, fand ich bei Brzegi und im Feuerstein bei 
Graszice, zwischen Mstów und Koniecpol. 
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li) Aus der Sippscłiaft der Ostraceae LAM. 
83) Gryphaea di la tata Sow. (Genera of rec. and foss. 

shells Numb. YI. und Min. Conch. T. 149. F. 1 , 2 ) = O s t r e a 
v e s i c u 1 a r i s LAM., die auch im Kellowayys und Clunch Clay 
in der englischen Oolit series yorkommt. 

8 4 ) G r y p h a e a a u r i c u l a r i s A. B R O N G I * . ( C U V . , Rech. 
PI. VI. F. 9.) 

85) Eine Gryphaea, welche wahrscheinlich zu Gr. ar-
cnala LAM. gehort. 

Alle diese drei Gryphiten, yon denen die heiden er-
stern auch in der polnischen groben Kreide (Kreidenmergel) 
yorkommen, finden sich ziemlich haufig in dem dunkeln tho-
nigen, wenig oolithischen Kalkstein, den der Schacht von 
Szczerbakow unter der Teufe von 178 Lacliter erreicht hat. 
— Anderwiirts habe ich sie in unserm Jurakalk nicht ge-
sehen. 

86) Ein grofser, langgestreekter G r y p h i t mit stark 
umgebogenem Schnabel. Ich fand ein einziges ganzes EX-
emplar im dolomitischen Jurakalk am Olstyner Schlofsberg, 
und glaube, dafs sie zu Gryphaea columba LAM. = Gryphi-
tes spiratus ScHt,. gehort. 

8 7 ) O s t r a c i t e s s e s s i l i s S C H L . ziemlich haufig bei 
liza, Brzegi, Malagoscz. 

88) O s t r a c i t e s c r i s t a g a l l i SCHT,. bei Górki, Brzegi 
und Malagoscz. 

8 9 ) O s t r a c i t e s G i n g e n s i s S C H I . . ( K N O R R P. II. I . 

Taf. D* F. 1, 2) bei Górki, Brzegi, Malagoscz, Koretnice 
und Przedbórz. 

9 0 ) O s t r a c i t e s c l a u s t r a t u s S C H Ł . eine kleine, lang 
gestreckte, stark gefaltete Ostracitenart, immer beide Scha-
len geschlossen, bildet eine ganze Bank von Austern, die 
nur durch wenig Kalkmasse zusammenhangen, bei Przedbórz, 

Aufserdem kommen andere, nicht niiher zu bestimmende 
Austern haufig fest im Gestein yerwachsen vor, bei liza, 
Brzegi , Górki, Tenczinek, Czenstochau, Piekło und beson-
ders grofse, 4 bis 6 Zoll im Durchmesser haltende, in ei-
ner eigenen Schicht bei Bielany, unweit Krakau, ebenso 
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auch wieder andere in dem bohnenerzfuhrenden Conglome-
rat bei Olkusz und Szklary. 

1) Aus der Sippscliaft der Bracliiopoden. 
91) T e r e b r a t u l i t e s y u l g a r i s Scnr,. Dieser fast in 

allen Gebirgsformationen yorkommende und mancherlei Va-
rietaten darbietende Terebratulit ist im Jurakalk am allerliau-
figsten, und fehlt in Polen darin fast nirgends. Es gehóren 
dazu ais Varietaten Ter. punctata, subimdala und intermedia 
Sow. (Min. Conch. T. XV- F. 4, 7 und 8), und wohl auch Ter. 
ornithocephala Sow. (1. c, Taf. 101. Fig. 1, 2, 4). In grofser 
Menge findet er sich bei Tenczinek, bei Bielany, Krakau, 
Szklary, in dem bohnenerzfuhrenden Conglomerat bei Olkusz, 
ferner bei Czenstochau, Mstów, Graszice, Kromolow, Ro -
kitno, Wisoka, Pilica, Szczerbakow, Malagoscz, Brzegi, Sob-
kow und liza. Er ist sehr haufig in Feuerstein, aufserdem in 
Kalkstein, am seltensten in Eisenbohnerz yerwandelt. 

92) T e r e b r a t u l i t e s l a t u s Scnr.., zu welchem ais 
hlofse Varietat T e r e b r a t u l a c o r n e a Sow. (Cov., Rech. 
PI. IV. F. 7) gehóren móchte, findet sich in Gesellschaft mit 
dem yorigen, aber doch yiel weniger yerbreitet, yorzuglich 
nur bei Malagoscz, Brzegi und Sobkow. 

93) T e r e b r a t u l i t e s y u l g a r i s p l a n i t i a t u s SCHŁ. , 

der mit Ter. subrolnnda Sow. (Min. Conch. Taf. XV- Fig. 1, 2) 
gleich seyn diirfte, ist mir nur in den oolithischen Schichten 
von Szczerbakow und selten yorgekommen. 

9 4 ) T e r e b r a t u l i t e s e l o n g a t u s S C H Ł . , WOZU auch 
Ter. ovala Sow. (Min. Conch. T. XV- F. 3) gebórt, ist selten 
bei Rokitno und Piekło. 

95) T e r e b r a t u l i t e s g i g a n t e u s SCHŁ., w o y o n T e r . 
lata Sow. (Min. Conch. T. 100. F. 2) niclit wesentlich yer-
schieden seyn diirfte und = mit Amonia ampula BROCCHI 

(Conch. snbapen. T. X . F. 5). Diese seltene Art findet sich 
ausgezeichnet in Feuerstein yerwandelt bei Mstów und in 
dichten Kalkstein verwandelt bei Tenczinek und Dubice bei 
Krzeszowice. 

96) T e r e b r a t u l i t e s b i c a n i c u l a t u s SCHŁ. = A n o -
mia b i p l i c a t a BROCCIH (Conchil. snbap. T. X . F. 8). Diese 
sehr ausgezeiclinete Art, die zuweilen in schlechten Esempla-

PKSCH, geognost. Beschreib. TOU Polen. N, 1 7 
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ren mit Ter. vulgaris verwechselt wird, findet sich in aufser-
ordentlicher Menge bei Brzegi und in den tiefern Schichten 
yon Szczerbakow, also, wie es scheint, nur im oolithischen 
Jurakalk. 

97) T e r e b r a t u l i t e s l a c u n o s u s SCHL. ist selten in 
dieser Formation. Ich habe ihn nur gefunden in den oolithi-
schen Schichten yon Szczerbakow und im Feuerstein bei 
Graszice. 

98) T e r e b r a t u l i t e s y a r i a b i l i s SCHL., der wohl 
ganz mit T e r . c r u m e n a Sow. (Min. Conch. T. 83- F. 2, 3) 
iibereinstimmt. Er findet sich in mehreren Abiinderungen, 
die sich bald mehr dem T. varians, bald mehr dem T. lacuno-
sus nahern, findet sich besonders im mergeligen Jurakalk bei 
Bokitno, Kromolow, Tenczinek, Krakau und in den bohnen-
erzfiihrenden Schichten bei Wladowice. Ist nie in Feuerstein 
yerwandelt. 

99) T e r e b r a t u l i t e s o b l i q u u s SCHL., der in seiner 
Gestalt ziemlich yariirt, und sich dadurch den von Sowerb) 
abgebildeten Arten Ter. telraedra und media (Min. Conch. 
T. 83. F. 4 und 5) nahert, ist haufiger ais der yorige in Feuer-
stein yerwandelt bei Mstów und Graszice, in Kalkspath ver 
wandelt bei Brzegi, seltener bei Piekło. 

100) T e r e b r a t u l a i n c o n s t a n s Sow. (Min. Conch. 
T. 277. F; 3» 4). Sehr ausgezeichnet bei Graszice; ist viel-
leicht yon Schlotheim zur yorigen Art gezahlt. 

101) T e r e b r a t u l i t e s l i e l y e t i c u s SCHL. ist mir nur 
im Feuerstein yon Graszice bei Mstów yorgekommen. 

102) T e r e b r a t u l a o b s o l e t a S o w . (Min. Conch.T. 83-
F . 7). Yorziiglich haufig bei Brzegi und Malagoscz. 

Endlich sind noch zu erwahnen: 
103) S e r p u l i t e n , welche sich im Jurakalk bei Piekło, 

bei Brzegi und bei Zlochowice finden. 
Von Thieren mit einer Riickenwirbelsaule war mir bisher 

im polnischen Jurakalk gar nichts yorgekommen, desto mehr 
war ich iiberrascht, ais ich im Jahre 1830 einen grofsen, wohl 
erhaltenen Riickenwirbel aus dem Jurakalk von Piekło erhielt. 
Er hat 2 1 / , " im Durchmesser, i s t2y4"dick , und besitzt blofs 
2 : I 1 / / ' lange Fortsatze. 
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g. 166. 
Lagerung des Jurakalks. 

Der Jurakalk folgt in Polen entweder den iibrigen jiin-
gern Flótzformationen, die unter ihm liegen, in ziemlich 
gleichfórmiger Lagerung, oder er bedeckt die altern in ab-
weichender und iibergreifender Lagerung. Die alteste For-
mation, die er bedeckt, ist das Steinkohlengebirge, und dar-
auf liegt er ausgemaclit abweichend auf zwischen Krzeszowice 
und Chrzanów, bei Chrzanów selbst und bei Filipowice. 

Die zweite jiingere Formation, welche er bedeckt, ist die 
Muschelkalkformation. Ihr beiderseitiges Verhaltnifs ist schon 
oben beim Muschelkalk beriihrt. Ich erinnere nur daran zu-
rtick, dafs er dem Muschelkalkstein am siidlichen Abhange 
des Sandomirer Mittelgebirges von Malagoscz bis Piotroko-
wice in gleichfórmiger Lagerung folgt, doch so, dafs seine 
Schicliten flacher ais die des Muschelkalks fallen. Im siid-
lichen Theile des Landes bedeckt er den erzfiihrenden Mu-
schelkalk in abweichender Lagerung, denn in den Gegenden 
von Alwernia und Krzeszowice hat er der weitern Yerbrei-
tung des Muschelkalks gegen Siidosten, wohin dieser streicht, 
Granzen gesetzt; aber er hat sich auch formlich ubergreifend 
in horizontaler Ablagerung in dessen Gebiet selbst einge-
drangt, wie bei Mloszowa, Trzebinia, Luszowa, zwischen 
Krzeszowice und Jaworzno, oder zwischen Krzeszowice und 
Nowagóra, oder auf dem Bergriicken von Gorenice gegen 
Westen, zwischen Niesulowice und Olkusz. Zugleich ist aber 
nicht zulaugnen, dafs sowohl bei Malagoscz und Brzegi , ais 
auch in den Gegenden von Olkusz und Krzeszowice, weil 
keine Sandsteinbildung beide Kalkformationen trennt, durch 
Gesteinsahnlichkeiten sclieinbare Uebergange vermittelt wer-
den, welche die Trennung beider Formationen auf einzelnen 
Punkten erschwert. Ferner liegt er bei Przedbórz, Opoczno, 
Drzewica, Szydłowiec, liza und Baltow an der Kamiona iiber 
dem weifsen Sandstein, von welchem ich erwiesen habe, dafs 
er dem norddeutschen Lias-Sandstein parallel ist. Zu den 
Formationen, welche auf der audern Seite den Jurakalkstein 
wieder itberlagern, gehórt: 

i 7 * 
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1) die von mir sogenannte Łetten- und Moorkohlenfor-
mation, von welcher das nachste Capitel handelt, und welche 
parallel dem lronsand und Wealdclay Englands ist. Sie be-
deckt den langen Zug des dolomitischen Jurakalks an dessen 
Westseite aus der Gegend von Kromolow bis nach Wieluń, 
ferner aber auch den Jurakalk bei Inowlodz, und ein Stiick 
von da an der Pilica aufwarts. 

2 ) W o jene Formation fehlt, folgt auf den Jurakalk fast 
iiberall der Kreidenmergel, welcher zur groben Kreide gehort. 
So ist es der Fali in der Gegend von Krakau, Iwanowice. 
Wolbrow, Żarnowiec, Siekociri, Lelów, zwischen Malagoscz 
und Jędrzeow, bei Kie zwischen Kielce und Pińczów, und 
selbst in den Gegenden an der untern Nida. Jurakalk und 
Kreidenmergel gehen in diesen Gegenden sogar in einander 
iiber, und stehen einander also sehr nahe. 

3) W o auch der Kreidenmergel sich nicht entwickelt hat, 
legt sich auf den Jurakalk in ganz htyizontalen Schichten der 
ganzlich abweichende sandige Grobkalk, z. B. bei Koretnice 
unweit Sobkow. 

Aus diesen Beohachtungen folgt mithin, dafs der Jura-
kalk auch in Polen zunachst unter der Kreide oder unter den 
sandig-thonigen Gebilden seine geognostische Stelle einnimmt. 
welche diese auch anderwarts von ihm scheiden, und dafs er 
jiinger ais Muschelkalk und jiinger ais Lias-Sandstein ist. Ver-
kniipfen wir ferner damit die geschilderten Thatsachen, dafs 
sowohl seine oolithischen ais dolomitischen Abanderungen voll-
kommćn gleich sind denselben Gesteinen der Juraformation 
in England, in Frankreich, im deutschen und schweizerischen 
Juragebirge, und dafs die in ihm eingeschlossenen Yersteine-
rungen fast durchaus vollkommen denen der Juraformation an-
derer Lander gleich sind, so bleibt kein Zweifel iibrig, dafs 
die von uns jetzt geschilderte Kalkformation wirklich dem 
Jurakalk angehórt. 

167. 
Q u e l l e n f ii hrun g. 

In Hinsicht auf Quellerifiihrung verdient es Erwahnung, 
dafs aus dem hohlenreichen und stark zerspaltenen dolomiti-
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sehen Jurakalk auf vielen Orten sehr starkę, kalte und reine 
Ouelien herYorbrechen, welche nur wenig Kalkgelialt verra-
then. Diese Quellen sind bei ihrem Heryortreten aus den. 
Felsen oft so wasserreich, dafs sie kleine Bache bilden, und 
es ist sicher, dafs die Hóhlen des Kalksteins die Bchalter sind, 
in welchen das durch die yielen Spalten des Gesteins eindrin-
gende Wasser sich concentrirt, und aus diesen unterirdischen 
liassins dann auf einem Punkte durch eine offene Spalte am 
Fufse der Felsen zu Tage tritt. Solche starkę Quellen sehen 
wir unter andern ziemlich haufig bei Bielany, unweit Krakau, 
im Prondnika-Thal gleich oberhalb Prenkowice, bei Oycow, 
Piaskowa-skala , Sułoszowa, ferner obcrlialb Szklary, aufser-
ordentlich starkę im Rapstyner Walde zwischen Olkusz und 
Wolbrow, besonders bei Pazurek und Galaczowy, unweit Po -
morzan)', bei Mstów an der Warta, im Steinbruche der Kalk-
brennerei zu Piekło bei Inowlodz, und noch an mehreren an» 
dereń Punkten. 

Viel wichtiger sind die schwachen S a l z q u c l l c n , wel-
che an einigen Punkten aus dieser Formation heryortreten, 
ohne dafs der wahre Ursprung dieser (^uelien bisher yóllig 
aufgeklart ware. 

Es sind zwei Gegenden, worin dergleichen bis jetzt be-
kannt sind: an der Nida in Klein-Polen und an der untern 
Weichsel in Kujavien, bis in die Gegend yon Lenczyce. 

An der Nida, wie an einigen andern Punkten in Klein. 
Polen, quellen aus dem Kreidenmergel, welcher den Jurakalk 
bedeckt, haufige schwefelige und schwachsalzigc Wasser her-
vor, yon denen bei der Kreidenforination mehr die Rede seyn 
wird, und welche in dieser selbst ihren Ursprung zu haben 
scheinen. An einem einzigen Punkte bei Szczerbakow, un-
weit Wiślica, hat man zur Aufsuchung reichhaltigerer Sool-
quellen diesen machtigen Kreidenmergel mit einem tiofen 
Schacht durchteuft, und sodann in dem darunter liegenden 
dichten oolithischen und thonigen Jurakalk noch tiefer abge-
teuft, weil man die Hoffnung hegte, damit das karpathische 
Salzgebirge erreichen zu kónnen. Bis zu der grofsen Tiefe 
von 198 polu. Lacht. (a 7 poln. Fufsen) war der Zudraug der 
Wasser, die sich fast stets schwach gesalzen zeigten, hćtehst 
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unbedeutend, und diese kamen, die eindringenden eigent-
lichen Tagewasser abgerechnet, nur aus dem circa 163 Lach-
ter machtigen Kreidenmergel ber , ohne dafs eine wirkliche 
bestandige und starkę Quelle erreicht worden ware. Bei 
jener Teufe von 198 Lacht. erbrach man aber Kliifte, aus 
denen plotzlich ein starkerer Zudrang gesalzener Wasser 
stattfand, der dennoch aber pro Minutę' nur 0,36 bis 0,4 
Cubikfufs betrug. Ais diese Quelle erbrocben ward, war 
sie sehr schlammig, und stank heftig nach Schwefel. Die 
chemische Priifung zeigte mir , dafs 1 Pfd. dieses Wassers 
176/10 Cubikzoll Schwefelwasserstoff enthielt, und dafs der 
schwarze Schlamm, den es absetzte, aus schwarzer Kohle, 
ausgeschiedenem Schwefel , Spuren von Eisenoxyd, Thon. 
erde und Stinkharz bestand. Nach wenig Tagen batte sich 
aber die Quelle gekliirt, roch kaum noch nach Schwefel-
wasserstoff, und zeigte an der Salzspindel bei 16° R- Tem-
peratur und einem Barometerstande von 27" 5 , 2 " ' 4,5 Proc . 
Gehalt an Salzen an. Die chemische Analyse zeigte an, 
dafs in 100 Gewichtstheilen dieses Salzwassers 

3,95 Rochsalz, 
0,29 schwefelsaures Natron, 
0,25 salzsaurer Balk 

und Spuren von Gyps, salzsaurer Magnesia und Schwe-
felwasserstofl' 

enthalten waren. 
Die Meinungen iiber den Sitz und Ursprung dieser aus 

Jurakalk heryorbrechenden, aber sowohl (juantitativ ais qua-
litativ armen Salzquelle sind getheilt. Ich bin der Meinung, 
sie stamme aus dem gesalzenen Kreidenmergel und dem 
dazu gehórigen Gyps iiber dem Jurakalk ab, und durch 
gangartige Kliifte, dereń Zusammenhang und Richtung man 
nicht kennt, sey sie aus diesem ins tiefere Gebirge einge-
drungen, mithin hier bei hóherem Druck auch mit grófse-
rer Gewalt hervorgebrochen. Ihre geringe Quantitat, wel-
che kaum erlaubt, den Ausdruck Soolquelle dafur zu ge~ 
brauchen, und die ansehnliche Teufe von 198 Lacht. haben 
natiirlich ihre Benutzung unmoglich gemacbt. — Andere ha-
ben die Meinung aufgesteljt, dafs diese Quelle ihren Ur-
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sprung im karpathischen Steinsalzgebirge habe. Auch das 
ist móglich, wenn nach neueren Untersuchungen dieses Salz-
gcbirge, so wie der Karpathensandstein, zwischen Jurakalk 
und Kreide ihre Lagerungsstelle finden. 

In der zweiten, oben beriihrten Gegend in Grofs-Polen 
und Kujavien sind seit alter Zeit schwache Salzquellen be-
harint, die in der Richtung von Siiden nach Norden einen 
ziemlich zusammenhangenden Zug bilden, welcher von Pai--
zeczew, siidlich von Łęczyce anfangend, iiber Łęczyce, Dom-
browice, Lubraniec, Kowal, Wroclawek bis Racijjczek an 
der Weichsel, oberhalb Thorn (Toruń) bekannt ist. Wenn 
man sich von Siiden her der Gegend von Łęczyce nahert, 
so wird die Gegend von Ozurków an vóllig eben, und ist 
abwechselnd mit Sand, gutem Ackerland und kleinen Siim-
pfen bedeckt. Nur eine Meile óstlich von der Stadt Łę-
czyce, beim Dorfe Góra, erhebt sich ein bedeutender Hii-
gel mit einer Kirche, wo man sehr vicle Bruchstiicke von 
Jurakalk findet, der wahrscheinlich die Unterlage dieses Hii-
gels bildet, und in nicht sehr betrachtlicher Teufe fest an-
stebend gefunden werden konnte. Eine und '/, Meile von 
Łęczyce gegen Siiden im kónigl. Domainenamte Tkaczew, 
und auf den adeligen Giitern Sliwnik und Wielka-wies bil-
det die Gegend eine sehr flachę, wannenfórmige Yertie-
fung, worin sich salzige Quellen zeigen. Im Sliwniker 
Walde, vom Dorfe Chocziczew etwas gegen Norden, streicht 
der hóchste Hugelzug der Gegend in h. 5 von Westsiidwest 
gegen Ostnordost dem Flusse Bzura zu, und*ist etwa 120 
Fufs iiber die umliegende Ebene erhaben. 

Auf der Nordseite dieses Hugelzugs liegt jene quellen-
reiche sumpfige Gegend zwischen den Dorfern Zagość, Grofs-
und Klein-Solce, Sliwnik, Pelczyska, Janów, Wielka-wies 
und dem Stadtchen Parzeczew. Alle Quellen dieser Ge-
gend zeigen einen schwach salzigen Geschmack, farben das 
darin gekochte Fleisch roth, was zugleich auf salpetersaure 
Salze deutet, und der Boden dieser Gegend zeigt nach 
schwachem Regen und darauf folgendem Sonnenschein ei-
nen weifslichen Salzausschlag; dahingegen sah ich keine 
wahren Salzpflanzen daselbst, Auf der Siidseite des er-
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wahnten Hugel/.ugs findet sich jener Salzbeschlag nicht, und 
die yorhandenen (^uellen zeigen keinen salzigen Geschmack. 
Von Wielka-wies nach Sliwnik hinab zieht sich ein kleiner 
Bach, der aus mehreren schwachsalzigen (^uellen entspringt, 
und 1000 Schritte yom Dorfe Sliwnik gegen Nordostnord 
findet sich die Hauptquelle, welche aus einer 3 Zoll weiten 
Rohre aus einem jetzt mit Wasser angefullten Schacht ab-
lliefst, und unter der Regierung des Konigs Stanislaus Au-
gust vom Castellan Jezierski auf einer kleinen Sudsaline be-
nutzt wurde, die aber ungefiihr seit 1795 zum Erliegen kam. 
Jetzt, wo die (^uelle sehr mit wildem Wasser yermengt 
war, enthielt sie nur '/4 Proc. Kochsalz, und hatte einen 
sehr schwachen Schwefelgeruch. Von dieser (^fuelle etwas 
weiter nordlich gegen Janów findet sich ein kleiner Schacht, 
der unter preufsischer Regierung abgeteuft wurde, und aus 
ihm quillt ebenfalls eine schwachsalzige, aber sehr stark 
schwefelig stinkende ę>ueHe. Weiterhin hinter dem Wirths-
hause yon Wielka-wies, unweit Janów, hatte man in einem 
Brunnen ein starkeres salziges Wasser gefunden. Ueber 
Tage sieht man aufser Sumpf in dieser Gegend nur groben 
Sand und fetten Thon , aber ein Bohrloch, das im Jahre 
1799 beim Dorfe Solce gestofsen worden ist, hat durch-
bohrt : 

1 Fufs — Zoll Dammerde, 
9 — — — gelben Lehm, 

43 2 — grauen Thon, 
8 — 10 — kalkigen Mergel, 

11 — 4 — festen Kalkstein, 
— — 10 — sandigen Thon, 

1 — 6 — Mergel, 
— — 3 — Braunkohlen, 

1 — 5 — Mergel, 
— - - 3 — Braunkohle, 

1 — 4 — festen Kalkstein, 
25 — 7 — Kalkmergel, 

104 Fufs 6 Zoll in Summa. 
Es scheint also, dafs man hier blofs Braunkohlenge-

b i i g e , das mitunter feste Kalkschichten enthalt, und unter 
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diesem einen eigentlichen Kalkmergel, der zum Kreidenmer-
gel gehóren móchte, getrofFen hat, und in der garzen Tiefe 
von 104% Fufs fand man gar kein Wasser, weder siifses, 
noch salziges. — Aus dieser Gegend weiter gegen Norden 
linden sich wieder Spuren von Salzquellen in dem sumpii-
gcn Bruch unterhalb des Schlosses von Łęczyce, bei Wi l -
kawice und bei Dombrowice. *) Von da weiler gegen Nor-
den sind schwache Salzquellen bei Kowal und bei Zgło-
wiączka und Janiszewo, unweit Lubraniec zwischen Brzesc 
und Dombrowice bekannt, dann bei Wroclawek, und end-
lich die bedeutendsten bei Raciączek, Słońsk und Ciecho-
cinek zwischen Wroclawek und Thorn an der Weichsel. 
Von Kowal an bis hierher liegt unter dem Flugsand ein 
fetter blauer Thon mit Schwefelkies und einzelnen Gyps-
krystallen, welcher zu dem Braunkohlengebirge gehórt, das 
an der Warta bis in die Mark Brandenburg und an der 
Weichsel besonders bei Dobrzyń auftritt. Man hat daher 
wohl geglaubt, dafs die Salzquellen an der Weichsel im 
Braunkohlengebirge und den Alluvionen entstanden, allein 
diefs haben die genauern Untersuchungen widerlegt. •— In 
der Gegend von Raciączek ist der soolfuhrende Gebirgs-
strich iiber Tage in der Richtung von Siidost nach Nord-
west durch das Aufwachsen von Salzpflanzen (Salicornia 
herbacea, Plantago dendała, Plantago marilima und Poa sa-
lina) angedeutet. Das ganze Gebirge ist mit tiefem Flug-
sande bedeckt, nirgends geht festes Gestein zu Tage, und 
man kann also blofs durch Bohrlócher iiber die Gebirgsart 
belehrt werden, aus welcher die Salzquellen kommen. Schon 
unter der Begierung des Kónigs Stanislaus August wurden 
durch einen Urn. Reichardt einige Versuche angestellt, die 
aber zu keinem gliicklichen Resultate fiihrten. Spater in 
den Jahren 1798 und 1801, ais djese Gegend unter preu-
fsische Regierung gekommen war, wurden die Versuche 

* ) l n prculs ischen Ac ten Iiabc ich auch a n g e g e b c n g e f u n d e n , 
dafs bei K o l o an der W a r t a , f e r n e r b e i P i c l r z y k o w o l 1 / ^ 
VIeilen v o n S lup ie , */a M c i l e v o m K l o s t c r Z ą d , salzige Quc l l en 
v o r k a m c n , al lein i ch wci fs nicht , o b diels gegr i indet ist. 
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durch den Assessor Kiister wiederholt. Das Bohrloch, wel-
ches er bei Slonsk in der Niihe der fruhern Reichardt'-
schen Yei-suche niederbrachte, durchschnitt: 

64 Fufs 2 Zoll schwimmenden Sand, 
9 — 6 — blauen Letten, 

145 — 11 — Kalkstein, mit Thon u. Mergel weehselnd, 
219 Fufs~ 7 Zoll. 

Dabei fand sich im 105ten Fufs eine Gesteinsablosung, 
aus welcher Soole heryordrang, die l ' / 4Pfund Salz in 1 Cubik-
fufs enthielt. Im 160sten und 173sten Fufs Tiefe fand wieder 
einiger Soolzudrang statt; im 183sten Fufs Tiefe wurde eine 
11 Zoll weite Schmeerkluft mit vielen siifsen Wassern durch-
bohrt , und im 219ten Fufs Tiefe eine 4 Zoll weite Kluft im 
weifsen Kalkstein, aus welcher wieder Soole von l ' / 4 Pfund 
Salzgehalt pro Cubikfufs heryordrang. Der Yersuch hatte 
mithin schon erwiesen, dafs die Soolen nicht in dem Alluvium 
und in dem blauen Letten, sondern in dem tiefern weifsen 
und festenJialkstein ihren Sitz hatten. Hr. Alex. v. Humboldt, 
der bald darauf das damalige Siid-Preufsen in geognostischer 
Hinsicht fur die preufsische Regierung bereiste, gibt in sei-
nem noch yorhandenen Rapport schon an, dafs die Soolen hier 
nicht aus Schichtungskliiften, sondern aus offenen gangartigen 
Kliiften zudringen, und diese Ansicht haben alle spateren Yer-
suche bestatigt. Der Kfister'sche Versuch war noch nicht ge-
niigend, und defshalb liefs im Jahr 1806 der 211'eufsische Mi-
nister Hr. Graf v. Reden durch Hrn. v. Mielecki die Yersuche 
erneuern, welche ein giinstiges Resultat gaben. 

Das Bohrloch Nro. I , worauf die jetzige Salinę von Cie-
chocinek gegrundet ist, ward 1000 Lachter vom Dorfe Slonsk 
gegen Siiden angesetzt; und durchbohrte 
59 F. 91/, Z . schwimmenden Sand, 
— — 3 — Geschiebe von Hornstein, 
— — l — blauen Letten, 
23 — 3 — milden weifsen Kalkstein, 

4 — eine Kluft mit der Soolquelle von 2,7 Pfd. Salz-
gehalt in 1 Cubikfufs, 

27 — 6 •— grobkórnigen (oolithischen) Kalkstein, 



der einzelnen Gelirgs - Formationen. 267 

Kluft— eine Soole von 2 % Pfti. Salzgehalt in 1 Cub.F., 
welche 2 Cub.F. pro Minutę aus der Bohr-
róhre ausprefste. 

9g — 4 — durch eben solchen grobkórnigen Kalkstein, bis 
der Łóchner abbrach. Die Soole verlor sich 
anfangs zur Halfte, ais sich aber der untere 
Theil des Lochs wieder verschlammt hatte, 
kehrte die Quelle wieder in derselben (^uan-
titat und mit 29/,0 Pfd. Salzgehalt pro Cub.F. 
zuruck. 

1 4 Ó F . 

Das Bohrloch Nro. II, 208'/, Lachter von Nro. I gegen 
Nordwest und 143 Lachter vom Kusterschen Bohrloch gegen 
Westen, durchbohrte 

62 F. 10 Z. Sand, 
1 — 11 — schwarzen zahen Letten, 

— — 3 — defsgleichen mit Soole von l'/4 Pfd. Salzgehalt 
pro Cubikfufs. 

9 — 7'/ , — schwarzen zahen Letten. Eine Quelle von 
1,85 Pfd. Salzgehalt im Cubikfufs, 

— — 11 — festen Kalkstein, 
5 — 3 -— schwarzen Letten, 

4 — Kalkstein, 
4. 1 — verharteten Thon, 

32 — durch Kalkstein bis auf eine Soole, die weniger 
wasserreich ais die in Nro. I war, und nur 
l3/5 Pfd. Salz in 1 Cubikfufs hielt. 

1 1 7 F . 2%~ZOLL 

Das Bohrloch Nro. I V , 200 Lachter von Nro. I in Siid-
west entfernt, traf: 

53 F. 6 Z. Sand, 
1 — 8 — Feuersteingerólle, 

eine starkę siifse (^uelle, 
1 — _ Sand, 

11 — — schwarzen Letten, 
1 — — Feuerstein, 
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7 — 3 — Kalkstein, darunter eine Sandquelle, welche das 
Bohren hinderte, 1,15 Pfd. Salz in 1 Cubikfufs 
Wasser haltend. 

Die Soole, wie sie jetzt zur neuen Salinę benutzt wird, 
und wie sie aus der Bohrróhre des Bohrlochs Nro. I abfliefst, 
enthalt nach der Soolspindel 3,5 Proc . gesammte Salze. Die 
erste chemisclie Untersuchung durch Hrn. Prof. Kitaiewski *) 
hat ergcben, dafs 100000 Theile Wasser 9027 fcste Salztheile 
enthalten, ais 7633 Kochsalz, 373 Glaubersalz, 223 salzsaure 
Magnesia, 203 salzsauern Kalk, C2 kohlensaure Magnesia, 29 
kohlensauern Kalk, 274 organische Materie mit Spuren von 
Gyps und Kieselerde, und es fanden also 230 Theile Yerlust statt. 
Hierbei hat offenbar ein Druckfehler sich eingeschlichen, 
denn da die Soole niemals 9 Proc. Salze enthielt, so soli es 
heifsen: in 200000 Theilen anstatt in 100000 Theilen Wasser. 
Aul' 100 Theile reducirt, wiirde also die Soole enthalten: 

3,816 Kochsalz, 
0,186 schwefelsaures Natron, 
0,111 salzsaure Magnesia, 
0,101 salzsauern Kalk, 
0,031 kohlensaure Magnesia, 
0,014 kohlensauern Kalk, 

0,137 organische Substanz, und Spuren von Gyps und 
Kieselerde. 

Auch diese Angahe zu 4,513 Proc. gesammten Salzgehalt 
ist noch zu hoch, denn die Wagungen mit der Salzspindel 
haben nie mehr ais 3,88 Proc. Salzgehalt angegeben, und die 
Analyse des Hrn. Dr. Heinrich zuWarschau zeigte in 100 Thei-
len Soole 3 ,936 Proc. Salze, als» 

3,425 Kochsalz, 
0,200 salzsaure Magnesia, 
0,112 salzsauren Kalk, 
0,132 Gyps, 
0,067 mcchanischer Yerlust. 

100 Theile des aus der Soole gesottenen Salzes im trocke-
nen Zustande bestanden nach der Analyse des Professors 

» ) Izys po l ska v . J. 1820. T . I I . Cz. I I . N r o . X X X V . p . 243. 
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Celiński aus 86,00 Kochsalz, 0,66 Gyps, 2,34 schwefelsaurer 
Magnesia, und 11,00 salzsaurem Kalk und Magnesia. Hierin 
mufs auch ein Irrthuni stattgefunden haben, (lenn schwefel-
saure Magnesia ist nicht in der Soole yorhanden. Eine von 
mir selbst im Jahr 1822 vorgenommene Analyse bat mir 3,52 
Proc. gesammten Salzgehalt der Soole gezeigt, und 100 Theile 
daraus gesottenes Salz im scharf getrockneten Zustande be -
standen aus 

90,96 Kochsalz, 
2,10 schwefelsaurem Natron, 
5,20 salzsaurem Haik, 
1,10 salzsaurer Magnesia, 
0,64 Gyps mit einer Spur von koblensaurer Magnesia. 

Der Druck der Soole ist betrachtlich, da bei 84 Fufs 
Druckhóhe aus der Bóhrróhre iiber rI'age freiwillig abfliefsen 
2 Cubikfufs pro Minutę und in aufgesetzten Rohren die Soole 
noch bis zu 1 Fufs iiber jenes Niveau steigt. Ais man auf der 
Quelle einen kleinen Schacht bis zu 10 Fufs Teufe nieder-
brachte und in dieser Teufe dieBohrróhren abnahm, so betrug 
daselbst der Soolenzuflufs pro Minutę 22 Cubikfufs, und mufs 
im gleichen Yerhiiltnifs zunehmen, je mehr man an der Druck-
hóhe abnimmt. 

Die neuern Yersuche, welche seit 1824 durch den Hrn. 
Ilergrath Graff daselbst noch unternommen worden sind, ha-
ben die friihern Resultate bestatigt. Zuerst wurde das preu-
fsische B o h r l o e h N r o . II weiter fortgesetzt. Dieses war 
117 Fufs 3 Zoll rheinisches Mafs = 168 Fufs 4 Zoll polnisches 
Mafs tief, und ward von da weiter abgebohrt: 
168 F. 4 Z. Transport. 
245 — 10 — durch abwechselnde Letten- und Halkstein-

schichten, hier und da mit Spuren von Gyps. 
Die zudringende Soole hielt 2 ' /4Proc. Salze. 

1 — — — dichter Gyps? 
2 — 2'/a — sehr fester blauer Kalkstein, 

16 — 6 ' / , — weifser Kalkstein mit Versteinerungen und 
Feuerstein, 

21 — 4 — sehr mergeliger Kalkstein mit viel Feuerstein 
und Yersteinerungen, . In der Teufe von 
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443 — 44G Fufs wurde eine gypshaltige 
Schicht mit einer 4 Zoll weiten Kluft durch-
bohrt, wobei Soole von 5%—6 Proc. Salz-
gehalt zudrang. 

2 — 6 % - sehr fester Kalkstein mit Feuerstein, 
10 — 1 1 % - gewóhnliclier weifser Kalkstein mit Yerstei-

nerungen und Feuerstein, 
6 — sehr fester feuersteinreicher Kalkstein. Soole 

noch 5'/j Proc. 
21 — 9 % - mergeliger Kalkstein, mit Schwarzem Thon, 

etwas Sand und Muscheln gemengt, 
5 — 5 — ditto mit einer 5 Zoll starken Feuersteinschicht, 

23 — 5 — graulicher, tlioniger Mergel mit Muscheln, 
8 — 'A — fester, weifser, dichter (Jura-) Kalkstein. 

533 F. 4% Z. polnisch ganze Tiefe, -wobei das Bohrloch 
eingestellt ward, da sich weder die Qualitat der Soole noch 
ihr Zudrang vermehrte. 

D a s B o h r l o c h Nr o. V., westlich von Nro.I. nicht sehr 
entfernt angesetzt, durchbohrte 

56 F. 7 Z. schwimmenden Sand, 
1 — 6 — weichen, thonigen Mergel, 

48 — 8 — Kalkstein, mit Feuerstein, Muscheln und 
Gypssplittern. Die zudringende Soole hielt 
l'/4 Proc. Salz. 

— — 9 '/4 — Feuerstein, 
28 — 6 — mergeligen Kalkstein, 

3 — '/, — schiefrigen, grauen Kalkstein, 
" 4 7 — 2 ' / a — Kalkstein, mit Feuerstein, etwas Gyps und 

kleinen (^uarzkrystallen. Die Soole hielt 
2'/i—3 Proc. Salz. 

3 — — — ditto mit mehr Feuerstein. 
7 — 8% — ausgezeichnet blauen Kalkmergel. 

— — 7'/,—• sehr festen weifsen Kalkstein. 
27 — 8 % — weifsen, mergeligen Kalkstein mit wenig Gyps 

und Feuerstein. 
104 — 3 — weifsen Jurakalk mit wenig Feuerstein. Die 

Soole blieb immer zu 2 Proc. Salzgehalt. 
319 F. 6 Z. poln. ganze Tiefe. 
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B o h r l o c h N r o . VI., von Nro. V- 2.10 Fufs in Siidwest 
entfernt: 

46 F. 3 Z. Schwimmsand, 
— — 4 — sandiger Thon, 
10 — 11 — Schwimmsand, 
26 — l l 1 / , — weifser und blaulicher Kalkmergel mit Mu-

scheln, 
143 — 9 — durch dichten und oolithischen weifsen Jura-

kalk mit viel Echinitenstacheln, kleinen Mu-
scheln, Feuerstein, Schwefelkieskórnchen. 
Die Soole blieb sich immer gleich zu 3 Proc. 
und diirfte in der Teufe dieselbe Quantitat, 
wie die Quelle in Nro. I. geben. 

228 F. 2'/, Z. ganze Teufe. 
Aus allen diesen Erfahrungen geht daher hervor, dafs bei 

Ciechocinek die Soolen aus einem ausgezeichneten oolithischen 
und dichten mit sehr viel Echiniten und andern yersteinerun-
gen angefiillten Jurakalkstein und zwar auf gangartigen Kliif-
ten heryortreten, und dafs die Kreideformation hier ganz dar-
iiber zu fehlen scheint, oder nur durch wenig machtigc Mer-
gelschichten angedeutet ist. Sehr wahrscheinlich haben alle 
Salzquellen bis Łęczyce denselben Ursprung, und ich hege 
sogar den Glauben, dafs auch die Soolquellen von Custrin, 
Greifswalde, Siilz, und iiberhaupt alle langs den baltischen 
Kusten in Norddeutschland, die aus Sand hervorquellen, ihren 
Sitz eigentlich in einem darunter liegenden Mergel- und Kalk-
steingebilde haben mogen, das theils der Kreide, theils dem 
Jurakalk angehóren diirfte. In ganz Pommern, Riigen und 
Mecklenburg ist jetzt das Vorkomrnen der Kreide auf yielen 
Punkten erwiesen. Dafs diese aber in der Tiefe wieder auf 
oolithischem Jurakalk liegen mag, ist sehr wahrscheinlich aus 
dem Vorkommen desselben bei Klein-Diyenow unweit Cam-
min. *) In Norddeutschland steht mit diesen jiingsten Flotz-

' ) SCHULTZ, G r u n d . u n d Aufr is9e im G e b i e t e d e r B e r g b a u k u n d e . 
S . 7 . 

KARSTEK'S A r c h i y . X I V . S . 236. 

PoeGEHDomr's A n n a l e n . 1828. X I I . S . 117. 
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gebilden der Gyps in Yerbindung, der bei Liineburg, Sege-
berg und Sperenberg bei Zossen in Brandenburg schon lange 
bekannt war, und den Wilbrandt und Bruckner nunmehr auch 
bei Liibthern in Mecklenburg mit Bestimmtheit nachgewiesen 
haben.*) DerGIatabe, dafs dieser Gyps der Zechsteinfornia-
tion angehore, kann jetzt nicht mehr gelten, nachdem wir den 
Gyps in fast allen Flótzformationen ais parasitisches Gebilde 
erkannt haben. Steffens Ansicht, dafs er der Kreide ange-
hore, hat offenbar am meisten fiir sich, und es ist wohl nicht 
unwahrscheinlich, dafs dieser selbst Steinsalz fiihrende Gyps 
auch in Grofs-Polen dem Jurakalk ais dem nachsten Gliede 
unter der Kreide mit angehore, oder ihn ebenso wie die Kreide 
stockformig durchbrochen habe. — Bei Ciechocinek und 
iiberhaupt im nordlichen Grofs-Polen mufs dieMiichtigkeit des 
soolfiihrenden Jurakalks sehr betrachtlich seyn, da der niichste 
Punkt, wo iilteres Gebirge zuTage gelit (Gegend yon Opoczno) 
von dort mehr ais 30 Meilen entfernt ist. Dafs das karpathi-
sche Salzgebirge nicht iiber ganz Polen yerbreitet seyn kann, 
wird hoffentlich Jeder eingestehen, der meine bisherige Schil-
derung der geognostischeą Beschaffenheit Polens gelesen hat. 
und dafs durch unterirdische Kliifte die Salzsoolen von W i e -
liczka bis Łęczyce und Ciechocinek auf eine Lange von 50 bis 
60 Meilen fortgeleitet werden sollten, ist vóllig unglaublich, 
weil dazwischen der sp weit yerbreitete Jurakalk nirgends ais 
dort in Grofs-Polen eine Spur von Salzquellen iiber Tage auf-
zuweisen hat. Wollte man also auch bei Szczerbakow die 
Salzquellen vom karpathischen Salzgebirge ableiten, so ist 
diefs fur Łęczyce und Ciechocinek doch nicht móglich, und 
meiner Ueberzeugung nach mufs man zugeben, dafs entweder 
diese Quellen wirklich im Jurakalkstein entspringen, d. h. sich 
erzeugen, oder dafs der Jurakalk selbst eine salzfiihrende 
Gypsbildung einschliefse, oder dafs unter demselben in den 
baltischen Landem eine ganzlich verborgene Formation ge-
lagert sey, welche Steinsalz einschlósse. Zunachst diirfte 
man auf die Keuperformation rathen, welche in Kurland und 
Rufsland sehr yiel Gyps, haulige Salzquellen, und gewifs auch 

H o f f m a n n in P0G«KtiD0Rp's Annalen . 1828. X I I . S, 109. 
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Steinsalz enthalt, allein diefs sind nur Hypothesen, da vom 
Sandomirer Mittelgebirge an bis zum baltischen Meere die 
Keuperformation nirgends zu Tage geht, und die weifse Lias-
sandsteinformation zwischen der Pilica und Weichsel weder 
Gyps noch andere Anzeigen auf Steinsalz enthalt. 

168. 
Erhebnng der Formation. 

Da die Formation des Jurakalks unter der grofspolnischen 
Ebene in der Tiefe verborgen liegt, so hat sie hier nur eine 
sehr geringe Hobe iiber dem Meere, welche nur 200 bis 300 
Fufs betragen kann; allein sie erhebt sich von dort aus gegen 
Siiden, und schon in den Gegenden von Czenstochau liegt sie 
betrachtlich hóher. An der Siidseite des polnischen Mittel-
gebirges bei Malagoscz und Sobkow steigt sie bis zu 900 Fuls 
Hóhe empor. Yorziiglich ausgezeichnet ist der Zug des do-
lomitisclien Jurakalks von Krakau gegen Nordwest bis in die 
Nahe von Czenstochau durch seine ansehnliche Erhebung. — 
Bei Krakau liegt der Weichselspiegel im Jurakalk 611,6 Pariser 
Fufs iiber dem Meere, und die Felsen bei Podgórze und Bie-
lany erheben sich dariiber noch 100 bis 150 Fufs. Die Hoch-
ebene, worauf die Felsen des Jurakalks aufruhen, ist zwischen 
900 bis 1000 Fufs iiber dem Meer erhoben, und die Stadt Py-
lica, dereń Marktplatz 940 Pariser Fufs Meereshóhe hat, kann 
ais ungefahre Mittelzahl dafttr gelten. Die Felsen auf dem 
hohen Bergriicken bei Niegowonice steigen bis zu 1088 Pa-
riser Fufs, und die hóchsten Spitzen der Jurakalkfelsen bei 
Podzomze unweit Ogrodziniec bis zu 1473 Pariser Fufs iiber 
dem Meer auf. Diese letztern sind ganz bestimmt der hóchste 
Punkt, den der Jurakalk in Polen erreicht. 

$. 169. 
Verwitternng, Einflufs auf den Boden und die 

Ve getation. 

Der Verwitterung ist der Jurakalkstein nur sehr wenig 
unterworfen. Blofs diejenigen mergeligen Yarietaten, welche 
sich dem Kreidenmergel nahern und in ihn iibergehen, wer-
den dayon ergriffen, und liefern am Fufse der Berge, wenn 

£ v e c n , geognost. BeschreiŁ. von Folen. II. 1 8 
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keine Sandbedeckung yorhanden ist, einen fetten, frucht-
baren Ackerboden, der im Krakauischen hier und da ais mittel-
guter Weizenboden gelten kann; niemals aber liefert der 
Jurakalk solchen fetten Weizenboden erster Classe (polnisch 
Rędzina), wie ihn die grobe Kreide oder der Kreidenmergel 
im Krakauischen, Sandomirischen, Lublinischen Gebiet und 
in einem Striche von Gallizien liefert. Der dichte lithogra-
phische, oolithische und dolomitische Jurakalk hingegen, meist 
stark zerspalten, verwittert fast gar nicht und hochstens nur 
auf der Oberflache seiner Bruchstiicke, welche mit Feuerstein 
und dem haufig darauf liegenden Sande yermengt, einen sehr 
trockenen, steinigen Boden geben. Im Ganzen habe ich den 
Boden iiber dem dolomitischen Jurakalk am sterilsten gefun-
den, der fur den Ackerbau gar nicht giinstig ist, dagegen tro-
ckene Schafweiden und etwas Schwarzwald tragt. Nur dann, 
wenn sich Lehm iiber diesen Jurakalk legt, der das schnelle 
Einsinken der atmospharischen Gewasser in die Kliifte des 
Gesteins yerhindert, zeigt sich fruchtbarerer Ackerboden. 
Der oolithische Jurakalk, obgleich der Boden, den er erzeugt, 
eben so steinig ist. scheint doch die Bildung von mehr Hu-
mus zu gestatten, und in der Gegend yon Malagoscz kann man 
sich iiberzeugen, dafs doch dieser steinige Boden dem Acker-
bau weit giinstiger ist, ais man nach dem ersten Anblicke ver-
muthen sollte. 

1 7 0 . 

Benutz u ng. 

Die wichtigste Benutzung, welche der Jurakalk gestattet, 
ist die zum Kalkbrennen. Es gibt nur wenige Gegenden in-
nerhalb seiner Verbreitung, wo er dazu nicht geschickt ist. 
DieHH. y.Oeynhausen und v. Buch haben schon angefiihrt, dafs 
in der Gegend von Sciekocini und Romtnów dieser Kalkstein 
beim Brennen zerspringt und sich nicht gut brennt; diefs ist 
aber doch eine Ausnahme von der Regel, denn im Allgemei-
nen liefert er einen sehr vorziiglichen weifsen und stark auf-
quellenden Kalk zum Mortel, und wahrscheinlich ist der mei-
ste Mórtelkalk, den Polen erzeugt und yerbraucht, dieser For-
mation entnommen, In der Gegend zwischen Czernichów 
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und Krakau, sodann wieder an der Pilica bei Sulejów, und 
Piekło bei Inowlodz, sind sehr anselinliche Kalkbrennereien, 
welche theils auf der Weichsel und Pilica ganz Warschau, 
Masovien, Kujayien und einen Theil von Preufsen mit diesem 
Product versehen, theils zu Łande von Sulejów und Piekło 
aus das westliche Grofs-Polen damit versorgen. Auch in der 
Gegend von Kłobucko und Wieluń wird viel Kalk gebrannt, 
auf der Warta nach Kalisch verschickt oder auf der Achse 
nach Schlesien transportirt, das nordwarts von Oppeln und 
Lublinitz an diesem Producte Mangel leidet. 

Eine andere Benutzung gewahrt der Feuerstein aus dieser 
Formation. Es esistirt eine kleine, freilich jetzt nur schwach 
betriebene Flintensteinfabrik darauf bei Morawice in der Re -
publik Krakau. Im Ganzen sind aber die hier erzeugten Flin-
tensteine nicht von der Giite, ais die franzósischen. Denn 
der Feuerstein ist selten so durchscheinend ais die lichte Va-
rietat, welche in Frankreich die besten Flintensteine liefert. 
Alle polnischen und gallizischen Flintensteine schlagen sich 
leichter stumpf ais die franzósischen, denn sie sind leichter 
zersprengbar, aber weniger hart. 

Eine dritte Benutzung gestatten die Salząuellen der For-
mation, von welchen aber bisher keinGebrauch gemacht wurde. 
Die neu erbaute Salinę vor Ciechocinek ist die erste, welche 
in Polen eine aus Jurakalk kommende Soole benutzen wird. 

Die Bohnenerze, welche der Jurakalk enthalt, sind viel 
zu unbedeutend, ais dafs sie sich benutzen liefsen, und von 
andern Erzen will man zwar darin hie und da einige Bleierze 
gefunden haben, allein einerseits ist diefs noch nicht ganz ge-
wifs, und wenn sie auch wirklich dem Jurakalk angehóren soll-
ten, so sind diefs doch nur unbedeutende Spuren. 

1 6 * 
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IX. Capitel. 
Die Formation des Moorkohlen- und Lettengebirgs. 

( W e r n e r s E i s e n t h o n g e b i r g e . ) 

5- 171. 
Verbreitnng und G rdnz en. 

Zu dieser Formation zahle ich diejenigen Gebilde, welche 
Hr. v. Oeynhausen in seiner geognostiscben Beschreibung von 
Oberschlesien ais jiingste Sandstein- und Steinkohlenformation 
und ais Thoneisensteingebirge getrennthat, und von welchen 
er das lefztere ais ein Glied des aufgeschwemmten Landes be-
trachtete. Ich habe aber schon friiher*) gezeigt, dafs diese 
Trennung unzuliissig ist, und dafs das Thoneisensteingebirge 
durchaus nicht zu den aufgeschwemmten Gebirgen (weder 
zum Diluyittm noch zu den Alluyionen) gezahU werden darf. 

Der grófste Theil dieser Formation folgt in seiner Yer-
breitung dem Zuge des Jurakalksteins, den sie zunachst be-
deckt , und verbreitet sich in den Ebenen, wo der Jurakalk-
stein nicht mehr zu Tage geht, einerseits bis tief nach Schle-
sien, selbst bis auf die westliche Oderseite, andererseits durch 
Masovien und Grofs-Polen bis zu den Granzen yon West-
preufsen. 

Die flachę Niederung, welche zwischen dem Zuge des erz-
fuhrenden Muschelkalks (von Olkusz bisKrappitz an der Oder) 
und dem Zuge des dolomitischen Jurakalks (yon Pilica bis 
Wieluń) yorhanden ist, bildet eine Hauptniederlage derselben, 
und sie erfullt in dieser Niederung hauptsachlich den obern 
Theil des Warta-Thals bis gegen Czenstochau, die Thaler 
der Mastonica und der obern Czarna Przemsa, das Thal der 
Lizworta und das ganze Thal des Proszna bis gegen Kalisch. 
An den (^uellen der Warta bei Kromolow gewinnt die For-
mation zuerst einen bestimmten Charakter und yerbreitet sich 
yon da gegen Westen, so dafs sie die isolirten Jurakalkberge 

In LEOHIURD'S Xaschenbuch fiir Min. XVII. S. 751 sq-
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von Niegowonice, Rokitno, Wisoka und Czękowice, die bei 
Zawiercze, Mrzyglódka, Pynczyce und Osiek, ferner die Kup-
pen des erzfiibrenden Muschelkalks bei Mrzyglód, Niwki und 
Dziewki umfliefst, welche alle inselartig daraus hervorragen, 
reicht bis Siewirz, und verbreitet sich von da westwarts nach 
Mierzęcice, Sonczow und Pyszowice. Etwas weiter nórdlich 
breitet sie sich bei Kozieglów noch mehr aus; die Jurakalk-
berge bei Żarki, Olstyn, Czenstochau begranzcn sie nordost-
lich, die Jurakalkriicken von Woschnik bis Lublinitz siidwest-
lich. In der Gegend zwischen Czenstochau, Rlobucko, Krze-
pice und Panki ist die Formation vorziiglich charakteristisch 
und verbreitet sich nun aus diesen Gegenden sehr ansehnlich 
nach Westen nach Schlesien hinein, denn die siidliche Granze 
lauft von Lublinitz iiber Rosenberg (Olesno) bis zwischen 
Kreuzburger Hiitte und Karlsmarkt, und die ganze Gegend von 
Rosenberg, Kreuzburg bis gegen Constadt, von Łandsberg, 
Prauska bis Pitschen ist damit bfedeckt, eben so diesseits in 
Polen die Gegend zwischen Krzepice und Prauska bis wieder 
zur Warta unterhalb Działoszyn, bis Pontnow und Wieluń. 
"Von da zieht sie sich an der Proszna weiter hinab iiber Bole-
stowice, Wieruszów, nach Ostrzeszów und Kotłów beiAdelnau, 
eben so kommt sie bei Grabów auf dem Ziegelei-Grunde des 
Franciscanerklosters, bei Prusisko nicht weit von der Warta, 
gegeniiber Brzeznica, und bei der Stadt Warta unterhalb 
Sieradz in vereinzelten Partien vor. Gegen Osten von W i -
dowa und Sieradz verhindern die Alluvionen die Verfolgung 
der Formation. Doch tritt sie an der Pilica iiber dem Jura-
kalk von Brudzowice und Piekło wieder sehr bedeutend auf. 
Sie zeigt sich hier ostlich von Wolborz besonders auf den Gu-
tem des Grafen Ostroski um Tomaszow und Ujazd, bei Luboch-
nia, an beiden Ufern der Pilica bei Inowlodz, und verbreitet 
sich von da siidwarts in der Richtung gegen Opoczno , doch 
verhindert die Sandbedeckung genaue Granzbestimmungen.*) 

*) W e n n Hr. v. Ocynhausen a. a. O . S . 365 anf i ihrt , dafs das T h o n -
e isenste ingebirge auch bei Końsk i , D r z e w i c a , G i e l n i ó w , Ke-
r y t k o w , Przysucha v o r k o m m e , so ist d ie fs ein I r r t h u m , der 
schon in m e h r e r e n geognost i s chen L e h r b i i c h e r n ( v o n R e u f s , 
S c h u b e r t etc . ) abgedruckt i s t , denn man h i t damit den ei-
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Auf der Nordseite der Pilica ist das aufgeschwemmte Land 
ebenfalls sehr machtig, und unsere Formation kommt defshalb 
darunter in der grofspolnischen Ebene ebenfalls nur auf ver-
einzelten Punkten zum Yorschein. Diefs ist der Fali bei Czer-
wonka zwischen Ujazd und Rawa, von Pędkow bis in die Ge-
gend von Brzeziny, bei Pabianice, im Dombrowaer Forst, 
eben so bei Bielowe, bei Gora im Domanenamt Kasten, beim 
Stadtchen Dulsk und im Dorfe Czerwona-wies. Ja selbst noch 
viel weiter nordwarts bei Wroclawek an der Weichsel zeigen 
sich Spuren derselben Formation. 

Der Eisensandstein, der ein Glied dieser Formation aus-
macht, findet sich aufserdem noch in Polen hier und da auf 
zerstreuten Punkten, ais zwischen Pelczyca und Słupia und 
beim Korczina von Słupia auf dem W e g e von Przedbórz nach 
Łopuszno, eben so zwischen Wieloborowice und Snochowice 
unweit Łopuszno,* ) ferner zwischen den Dorfern Rembow 
und Sadków auf dem W e g e von Raków nach Łagów, und end 
lich beim Stadtchen Rochów an der Weichsel. 

In Schlesien mag sich diese Formation aus der Gegend 
von Kreuzburger Hiitte iiber Karlsmarkt durchs Oderthal hin-
durchziehen, denn bei Schurgast, Koppen und Rrieg geht der 
dazu gehórige blaue Letten zu Tage, doch ist sie hier iiberall 
mit Alluvionen bedeckt, bis sie zwischen Oppeln und Falken-
berg bei Seifersdorf, Schiedlow und Rrande frei zu Tage geht. 
Wahrscheinlich ist sie weiter im Siiden zwischen den Sudeten 
und dem oberschlesischen Muschelkalkgebirge in den Gegen-
den von Klein-Strelitz, Ober-Glogau, Kosel, und siidlich von 
Slawenzitz wieder nur unter Alluvionen verborgen, bis sie 
bei Kieferstadtel im hóhern Niveau wieder zu Tage geht. 
Yon da an ist sie iiber Pilchowitz, Rybnik bis Loslau verbrei-

scnste inre i chen we i f sen Liassandstein verwechse l t , d e r in j e n e c 
G e g e n d e n h e r r s c h t , und den ich schon im V I . Capite l aus. 
fiihrlicli geschi ldcrt habe. 

* ) A u c h b e i m D o r f e Przy l og i zwischen Koński uud K i e l c e findet 
sich ein eisenschiissiges K iese l cong lomerat , das v ie l le i cht h ier -
h e r g e h o r t , denn dieses ist d e m dor t her rs chenden we i f sen 
o d e r Liassandstein f r e m d . 
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tet und urngibt fast ringsum die Partie des Steinkohlengebirgs 
bei Birdultau und Ridultau. 

Die Granzen der Formation ins Specielle zu bestimmen, 
ist unmóglich, wcil sie zu oft mit Alluvionen bedeckt ist; nur 
da, wo sie an den Jurakalk angranzt, lafst sich die Granze mit 
mehr Genauigkeit angeben, und diefs habe ich auf meiner 
geognostischen Generalkarte so gut ais móglich ausgedriickt. 

Der Flachenraum, den die Formation, so weit ais sie iiber 
Tage wirklich sichtbar ist, einnimmt, betriigt in Polen circa 
55, in Schlesien 45, zusammen 100 geographische Quadrat-
meilen, und ist mithin schon sehr ansehnlich. 

§ . 1 7 2 . 

Allgemeine Char akt eristik und Z,us ammen-
setzung der Formation. 

Wenn die Jurakalkformation ein sehr einlórmiges Gebilde 
von Kalk darstellt, so ist diese Formation, die darauf unmit-
telbar folgt, fast ganz entblófst von allen ltalkigen Gesteinen, 
und nur ais Nebenbestandtheil hat sich die Kalkerde darin 
noch in unbedeutender Quantitat fortgebildet. Dagegen sind 
Letten (mehr und weniger scliieferiger Thon) und Sand die 
herrschenden Gesteinsmassen, der letztere oft ohne alles 
Bindemittel, oder durch Eisenoxydhydrat und Kieselmasse zu 
sehr jugendlichen Sandsteinen conglutinirt. Der Letten ist 
fast nie ohne kohlig bituminóse Beimischung, und Flótze aus-
gezeichneter Moorkohlen begleiten ihn haufig. Eben so ge-
hóren Eisensteine zu den wesentlichen untergeordneten Mas-
sen, die sich theils ais gelbe Eisenoxydhydrate, theils ais koh-
lensaures Eisenoxydul stets gemengt mit Erden darstellen. 
Beide sind selbst ais Bestandtheile der Letten-, Sand- und 
Sandsteinmassen fast iiberall in der Formation zu finden. 
Hóchst interessant bleibt dabei das Verhaltnifs, dafs der er-
habene Zug des dolomitischen Jurakalks von Krakau iiber Pi-
lica bis Wieluń ais eine Granzscheide zweier verwandter For-
mationen dasteht, denn ostwarts von diesem hat sich nur 
Kreidenmergel (grobe Kreide) iiber dem Jurakalk gebildet, 
und die Letten- und Sandsteinbildung fehlt zwischen beiden; 
westwarts hingegen hat sich ebenfalls iiber dem Jurakalk bis 
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tief in Schlesien hinein nur die jetzt in Rede stehende Forma-
tion entwickelt, und die Kreide fehlt daselbst ganz bis auf we-
nige Spuren in Oberschlesien. v 

Die Felsarten, welche die Formation zusammensetzen, 
sind: 

A. Thonige Massen, und zwar: 
1) rother und bunter Letten, 
2 ) blauer Letten (yorherrschend). 

B. Sandige Massen: 
1) Roli - und Schwimmsand, 
2) graue und weifse schiefrige Sandsteine, 
3) brauner Eisensandstein, 
4) festes Kieselconglomerat. 

Ferner erscheinen: 
C. Ais untergeordnete Massen: 

1) mergeliger Kalkstein, 
2) Moorkohlen und bituminoses Holz. 
3) Eisensteine (Spharosiderit und Eisenniere). 

Stellen wir diese so zusammen, wie sie in Hinsicht der 
Lagerung zusammen geordnet sind, wenn wir die Formation 
ganz im Allgemeinen betrachten, so ergeben sich drei yer-
śchiedene Gruppen. Von diesen ist in der Regel 

die Gruppe der Moorkohlenilótze mit dem sie beglei-
tenden schiefrigen Sandstein, Letten und wenigen 
Kalkflótzen die alteste. Ihr ziemlich gleichzeitig 
fo lgt : 

die Gruppe des blauen Lettengebirgs mit den zahlrei-
chen Eisensteinflotzen, und endlich 

die Gruppe des Eisensandsteins die jiingste. 
Doch mufs ich wohl bemerken, dafs diese Regel yiele 

Ausnahmen darbietet; dafs auf manchen Punkten alle Glieder 
so unter einander geworfen sind, und so mannichfaltig ab-
wechseln, dafs keine der Felsarten fiir relatiy jiinger oder 
alter ais die andere mit Recht angesprochen werden kann. 
Eine solche abwechselnde Stellung einzelner Formations-
glieder oder Schichten darf aber um so weniger befremden, 
da wir sie auch anderwarts in den Gebilden iiber dem Jura-
kalk antreffen. 
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§. 173. 
Petrograpkische Schilderung der Felsarten. 

1) D e v b u n t e L e t t e n . 
Schon oben 160 habe ich bei der Schilderung der 

bunten oolithischen Breccien, welche die oberste Gruppe 
des Jurakalks zwischen Siewirz, Kozieglów und Mrzyglód 
bilden, gezeigt, dafs zunacbst dariiber ein blutrother schie-
ferigerLetten liegt, der meistens auchgrunlicheStreifen zeigt. 
Diese bunten, vorziiglich blutrothen Letten sind in den Gegen-
den von Kromolow, Mrzyglód, Siewirz und Kozieglów ais die 
alteste Schicht des Moorkohlengebirgs zunachst iiber dem 
Jurakalk zu betrachten. Aufser den schon oben genannten 
Punkten ihres Vorkommens mufs ich hier noch anfiihren, das 
Dorf Wisoka unweit Chrusczobrod und das flachę Thal zwi-
schen Niegowonice und Lęka. In dem letztern geht der 
bunte Letten fast iiberall zu Tage, ist nicht blofs roth, son-
dern auch griinlich, grau, blaulichgrau, und schliefst zwi-
schen sich diinne Schichten von weifsem und róthlich ge-
flecktem mergeligem Kalkstein ein. 

Yon Kozieglów nórdlich gegen Czenstochau und W i e -
luń habe ich diesen bunten Letten nicht weiter gefunden, 
wahrscheinlich defshalb, weil hier der Jurakalk schon tiefer 
liegt, und wo er sich auch heraushebt, zu machtig mit dem 
obern blauen Letten bedeckt ist. 

2) D e r b l a u e L e t t e n . 
Das machtigste und am meisten verbreitete Glied un-

serer Formation ist der sogenannte b l a u e L e t t e n . Es ist 
ein fettiger, bliiulichgrauer, unvollkommen schieferiger Thon, 
welcher frisch aus der Erde gegraben und, so lange er feucht 
ist, eine dunkle Farbę hat, an der Luft liegend aber schie-
ferig zerspaltet, und darauf zu einer lichtgrauen, unfrucht-
baren Erde zerfalll. Kohlensaurer Kalk ist demsclben im 
frischen Zustande stets beigemengt, denn er braust stets 
mit Sauren, und Hrn. v. Oeynhausen's Angabe, dafs er sel-
ten Kalk enthalte, ist nicht richtig. Zugleich ist er stets 
mit wenig kohlensauerm Eisenoxydul und mit einer kohlig 
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bituminósen Substanz gemengt. Die hóhere Oxydirung die-
ser beiden letzten Beimengungen und die Auflósung und 
Auslaugung des kohlensauern Kalks durch die atmospharischen 
Gewasser bedingen dessen Zerfallen und Bleichen an der 
Luft. Gebrannt wird er fast weifs oder lichtróthlich, indem 
die kohlige Beimengung yerzehrt wird, und das Eisenoxydul 
in Oxyd sich umwandelt. Im frisch gegrabenen Zustand ist 
er unbrauchbar zu technischem Gebrauch, aber nach jahre-
langer Verwitterung gibt dieser Letten, z. B. bei Panki und 
Konopisko, sehr guten Thon zu feuerfesten Ziegeln und zum 
Zumachen der Hohofen. Der kohlensaure Kalkgehalt mufs 
mithin durch die vorangegangene Yerwitterung und Auslau-
gung zum grofsten Theil verschwunden seyn. Sehr oft ist 
der blaue Letten mit feinem Sand gemengt, mit dem er ab-
wechselt; seltener ist er durch Beimengung von mehr Eisen-
oxydhydrat gelblichgrau und gelblichbraun gefarbt; stets 
wirkt er in der Grube wie Salzthon und andere bituminóse 
Thonarten eudiometrisch, und erzeugt daher schlechte, Sto-
ckende Grubenwetter. 

Dieser Letten ist die Lagerstatte der zahllosen Eisen-
steinlagen, welche diese Formation so sehr auszeichnen, und 
von denen bald ausfuhrlicher gesprochen werden wird. 
Aufscrdem findęn sich darin aber auch andere fremdartige 
Mineralien. Zu diesen gehórt vor allen der S c h w e f e l k i e s . 
Gemeiner Schwefelkies ist selten, dahingegen S t r a h l - und 
L e b e r k i e s (sogenannterWasserkies) aufserordentlich haufig. 
Er findet sich in Kugeln, eylindrischen, knolligen und asti-
gen Gestalten im Letten zerstreut, welche auf der Ober-
flache zuweilen die ungleichschenkelige vierseitige Pyramide 
des prismatischen Eisenkieses zeigen. Am haufigsten fand 
ich diesen Kies unweit der Moorkohlenflótze von Kromolow 
und Kokitno, iiber den Eisensteinlagen bei Jaworznik un-
weit Żarki, bei Nieborow unweit Tomaszow, und in Schle-
sien soli er bei Koppen unweit Brieg in Kugeln sich eben-
falls haufig zeigen. 

Ein zweites dieser Mineralien ist der G y p s . Er ist 
ein blofses secundares Erzeugnifs der zersetzten Schwefel-
kiese, dereń Schwefelsaure den kohlensauern Kalk des Let-
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tens ergriff und in Gyps umwandelte. Nirgends bildet er 
defshalb eigene Schichten, sondern er liegt blofs in Knollen 
und einzelnen Krystallen darin. Die Krystalle sind oft grofs 
und ausgezeichnet, und jene Knollen ebenfalls blofs Combi-
nationen mehrerer Krystalle. Die Gegenden von Panki, 
Przystań, Kowale, Krzyworzcka, Strojec in Polen, von Ko-
schentin und Ilreuzburg in Schlesien bieten dieses Yorkom-
men oft dar. 

Aeste und Staranie von dikotyledonischen Baumen, yer-
wandelt in bituminóses Holz, Braun - und Moorkohle, s^ltener 
in Schwefelkies, sind in dem blauen Letten ebenfalls haufig. 
Das schónste bituminose Holz in grofsen, mit der Axt spalt-
baren Stiicken liegt in einem Letten, der kleine Muldcn iiber 
dem dolomitischen Jurakalk im Dorfe Pynczyce bei Siewirz 
ausfiillt. Es ist so haufig, dafs es der dortige Dorfschmied 
ausgrabt, um es in seiner Schmiede mit zu yerwenden. An-
dere dergleichen bituminose und verkieste Holzer finden sich 
im Letten bei Kromolow, Wisoka, iiber den Eisensteinen von 
Panki und Kowale, und in Schlesien auf mehreren Punkten. 

Die Umwandlung des Holzes in Schwefelkies ist unter an-
dern bei Panki sehr ausgezeichnet, und dabei die Holztextur 
noch erhalten. Noch merkwiirdiger ist das Yorkommen von 
Bleiglanz innerhalb bituminoser Holzstamme bei Koschentin, 
Kochanowitz und Ludwigsdorf in Schlesien. Gewifs wieder 
ein schóner Fingerzeig, wie der organische Korper auf Bil-
dung eines unorganischen von ganz entgegengesetzter Natur 
gewirkt hat. 

Ferner fiilirt Hr. v. Oeynhausen an, dafs Geschiebe von 
Kieselschiefer, Hornstein, Feuerstein, Quarz, Porphyr, Kalk-
stein und Basalt sehr haufig, ferner ein Hirseligeweih und 
selbst eine eiserne Pfeilspitze in Schlesien in diesem Letten 
Yorkamen und vorgekommen waren. Die letztern beiden 
Korper mufs ich geradezu in Zweifel ziehen, denn ich werde 
spater nachweisen, dafs die Versteinerungen dieser Formation 
auf eine ganz andere Periode ais die der Alluvionen hinweisen; 
gewifs hat dabei eine Verwechslung mit Alluvionen statt ge-
funden, die das Lettengebirge fast immer bedecken. Was 
aber jene Geschiebe anlangt, so mufs ich gleichfalls erklaren, 
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dafs ich auf den vielen Punkten, wo ich den blauen Letten 
dieser Formation in den Gruben bei Kromolow, Rudnik, Żarki, 
Panki etc. beobachtete, nie dergleichen Geschiebe darin fand; 
auch hier mag eine Yerwechslung statt gefunden haben, indem 
allerdings mancherlei Geschiebe in dem Sand und den quarzigen 
Conglomeraten iiber dem blauen Letten sich finden; von die-
sen aber gehóren blofs die Quarz- und Feuersteingeschiebe 
in den Conglomeraten noch zu dieser Formation, alle andern 
liegen zerstreut im Sande der Alluvionen, und nur die An-
nahme, dafs das Thoneisensteingebirge selbst zum aufge-
schwemmten Lande gehóre, hat Hrn. v. Oeynhausen veranlassen 
konnen, diese Geschiebe unserer Formation beizuzahlen. 

3) " R o l i - und S c h w i m m s a n d . 
Der lose Sand, welcher den blauen Letten oft bedeckt, 

und z. B. bei Siewirz oder zwischen Kromolow, Niegowonice 
und Blendow grofse Sandsteppen bildet, gehort nicht zu die-
ser Formation, denn er enthalt Urgebirgsgeschiebe, die dem 
blauen Łettengebirge fremd sind. Dahingegen wechselt der 
blaue Letten sehr oft mit Sandlagen, die theils aus trockenem 
Rollsand, theils aus sehr wasserreichem Schwimmsand (Kur-
zaivka) bestehen, und die bergmannischen Versuche haben 
kennen gelehrt, dafs der 10, 20 und 30 Lachter roachtige Let-
ten sehr hiiufig auf solchem Schwimmsand aufruht. Dieser ist 
meistens grau, sehr feinkórnig, mil etwas Thonmasse gemengt. 
Es ist ein Sandstein ohne Rindemittel, denn in und mit ihm 
linden sich auch feste Sandsteinschichten. Fur den Bergbau 
ist er sehr gefahrlich, denn er fiihrt nicht allein starkę Wasser 
den Grubenbauen zu, sondern dringt selbst mit solcher Ge-
walt durch Bohrlocher undSchachte empor, dafs dadurch schon 
auf vielen Punkten die tiefere Aufsuchung und Gewinnung der 
Eisensteine verhindert wurde. Der trockene Sand dieser For-
mation ist theils ein weifser, sehr feiner Bollsand, theils, und 
noch haufiger, ein ockergelber und gelblichbrauner eisenocke-
riger, schwach zusammen gebackener Sand, der mit Eisen-
sandstein und Letten wechselt, und meistens den obern Theil 
der Formation bildet, z. B. bei Inowlodz am Capellenberge, 
oder bei Truskolasy und Przystań bei Panki. 
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4) G r a u e r u n d w e i f s c r S a n d s t e i n . 
Sandsteine, welehe nicht aus hipisem, durch Eisenoxyd-

hydrat yerbundenem Sande bestehen, sondern den Sandsteinen 
alterer Formationen ahneln, sind im Moorkohlen- und Letten-
gebirge selten. Hierher gehóren aber: 

a) der Sandstein yon Kaminitz bei Woschnik in Schlesien. 
Er liegt hóchst wahrscheinlich unmittelbar auf dem Jurakalk, 
der bei Lubschau zu Tage geht. Der Sandstein ist gelblich-
weifs, feinkornig, braust etwas mit Stiuren, ist in machtigcn 
horizontalen Schichten gelagert, die rhomboedrisch zerspalten 
sind, und diirfte dem (jhiadersandstein am meisten entsprechen. 

b) Der Sandstein bei Inowlodz. Der Jurakalk endigt 
sich an der Siidseite der Pilica bei Białobrzegi und an 
der Nordseite nahe bei Inowlodz, und iiber ihm crscheint 
zunachst ein weifser, milder, mit vielen Glimmerschiipp-
chen gemengter Sandstein. Gegen Osten yon Inowlodz bil-
det der Kalkstein noch einzclne Hiigel bei Lysiączna; dage-
gen erhebt sich der Sandstein gegen Osten beim Dorfe Rzens-
lowice (oder Rządlowice) , ist gelblichgrau, ziemlich hart, 
und ward bei den von der preufsischen Regierung amCapellen-
berge bei Inowlodz angestellten Schiirfungen ais die nicht 
durchteufte Unterlage der eisenerzfiihrenden Schichten ge-
funden. An der Siidseite der Pilica, westlich von der Stadt, 
steht dieser Sandstein ebenfalls frei zu Tage, bildet 1—3 Fufs 
starkę Schichten, enthalt ebenfalls viele Glimmerschuppchen, 
ist theils weifs, theils gelblichgrau, wechselt mit einigen blau-
lichen Lettenlagen, welche Eisensteinflótze und schwacheKohlen-
streifen einschliefsen, und ist zuweilen mit Schwefelkies durch-
drungen. Von dem weifsen Liassandstein der Gegenden von 
Koński etc. weicht er durch seinen Glimmergehalt ab, und noch 
mehr spricht fiir sein jungeres Alter derUmstand, dafs der 
damit yorkommende Eisenstein oft thierische Yersteinerungen 
enthalt, und dafs er mit jenem Sandstein- und Lettengebirge 
amNord-Ufer der Pilica zusammenhangt, welches dort ganz be-
stimmt dem Jurakalk aufgelagert ist. 

c ) Zu derselben Bildung gehort ferner der Sandstein bei 
Nagorzyce und Kloster Anna, nahe an der Pilica. Zwischen 
den Dórfern Smalszowice-male und Nagorzyce, besonders am 



2 8 6 I I I - Abschn. Specielle Betrachtung, 

óstlichen Pi l ica-Ufer bei Smordzewice kommt ein gelblich-
grauer mit Glimmer gemengter feinkorniger thoniger Sand-
stein vor, dessen Schichten 1 — 4 Fufs machtig sind. Am Aus-
gehenden ist das Gesteiit sehr miirbe, aber tiefer hat man es 
ziemlich fest gefunden. Zwischen Brzustówka und Nagorzyce, 
nahe am letztern Dorfe, geht derselbe Sandstein in Felsen zu 
Tage, ist hier dem Quadersandstein sehr ahnlich, und zieht 
sich ostlich fort , so dafs man ihn zwischen Kloster Anna und 
Białobrzegi wieder antrifft. Ueber dem Sandstein liegt bei 
Kloster Anna und zwischen Nagorzyce und Smalszowice-male 
langs den Pilica-Ufern ein sandiges, weifses, ebenfalls glim-
meriges Thongestein, das mitunter von Chlorit grtin gefarbt 
ist, an der Zunge hśingt, nicht mit Sauren braust, Schnecken-
Yersteinerungen enthalt, in Schichten von %—4 Fufs Starkę 
abgetheilt ist, die gegen Osten fallen, und an 12 Lachter 
Machtigkeit besitzt. Ueber ihm liegt der gelbe fast zu festem 
Sandstein zusammengebackene Sand, der die Eisensteine die-
ser Gegend begleitet. Dieser Sandstein und Thonstein liegen 
wohl hochst wahrscheinlich iiber dem Jurakalk von Brzustówka 
und gehóren also, wie der Inowlodzer Sandstein, zu der For-
mation, von der jetzt die Rede ist. 

d) Im Walde von Bokitno bei Kromolow kommt iiber den 
Moorkohlenllótzen ein grauer, schieferiger, mit Glimmer ge-
mengter, und mit Adern von Pechkohle durchzogener Sand-
stein vor , der dem gemeinen Kohlensandstein sehr ahnelt. 
Ein ahnlicher mit Kohle gemengter Sandstein fand sich auch 
mehrmals unter den Pankier Eisensteinflótzen bei den Bohr-
versuchen. Auf andern Punkten und yorziiglich im Walde 
von Wisoka wird solcher Sandstein grobkórniger, ist mit 
Schwefelkies durchdrungen, bekommt kieseliges Cement, und 
verliert den schieferigen Charakter. 

e) Im Kromolower Wald kommt im Letten iiber den 
Moorkohlen ein anderer, róthlicher und gefleckter, poróser 
und sehr kalkiger Sandstein v o r , der mit viel Kalkspathadern 
durchdrungen ist. 

f ) Endlich gehórt hierher der schon 160 erwahnte 
graue, feinkórnige, kalkige Sandstein, der bei Pynczyce un-
weit Siewirz iiber den bunten oolithischen Breccien des Jura-
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kalks liegt, bituminóses Holz und Faserkohle cinschlicfst, und 
das unnjittelbare Liegende des eisenreichen blauen Letten-
gebirgs bildet. Ein ahnlicber feinkorniger Sandstein , der im 
rothen Letten bei Mrzyglód inneliegt, istrothgefarbt und schie-
ferig, und hat dann manche Aehnlichlteit mit alteren Sandstein-
arten im Keuper und der bunten Sandsteinformation. 

5) D e r E i s e n s a n d s t e i n . 
Sehr charakteristisch fiir dieses Gebilde ist der E i s e n -

s a n d s t e i n , der achte englische Ironsand — d. h. ein in der 
Regel durch braunesEisenoxydhydratfest conglutinirter Quarz-
sand, der nie aus Krystallen, sondern immer aus wirklich ab-
gerundeten Quarzkórnern besteht, und worunter auch grofse 
Rollkiesel gemengt sind. Auf manchen Punkten ist an die 
Stelle des Eisenoxydhydrats ein rothes Eisenoxyd getreten, 
das sich selbst ais ein eisenschwarzer, krystallinischer Eisen-
glimmer ausgebildet hat, der alle Sandkórner umgibt. In die-
sen Fallen hat das Gestein selbst eine eisenschwarze Farbę, 
wie z. B. bei Nierada unweit Mrzyglód, oder eine dunkel 
blutrothe, wie z. B. zwischen Siedlec und Zawada unweit 
Czenstochau. Hóchst merkwiirdig ist in diesem so jugend-
lichen Gebilde die Erscheinung, dafs dennoch manche solche 
Sandsteinlagen eine ausgezeichnet nierfórmige Oberflache ha-
ben. Der mechanisch zusammengebackene Rollsand kann 
unmoglich eine selbststandige Gestaltung annehmen; sie 
mufs also abstammen vom braunen Eisenoxydhydrat, das auch 
hier nach der ihm eigenthiimlichen Gestaltung strebte, ais 
es den Sand durchdrang und in sich einschlofs. Wirklich 
sind auch manche Lagen so eisenreich, dafs man sie fiir san-
digen Brauneisenstein nelimen kann, und selbst diinne Lagen 
von faserigem Braunglaskopf haben sich, obwohl selten, darin 
ausgebildet. Meist hat das Gestein eine grofse Festigkeit, und 
nur mit der Abnahme des Eisengehalts yerlauft es sich bis 
in braunen und gelben lockern Sand. Haufen sich die gró-
Isern Rollkiesel darin an, so entsteht ein sehr fester Pudding-
stein, wie z. B. zwischen Panki und Stany, bei Wisoka, Krze-
mionda, Dzychciarz unweit Siewirz, *) zwischen Inowlodz 

*) Hr. v . Oeynhausen i r r t c sieli, w e n n er statt W i s o k a : W i s o z k a , statl 
Dzychciarz: Dzichecize, und stattZasdorsz: Zombkowice schrieb. 
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und Opoczno, bei Słupia, unweit Łopuszno. Fehlt diesem 
Gestein das Bindemittel, so stellt es sich ais ein grober, loser, 
eisenschiissiger Kieselgrufs dar, wie z. B. zwischen Poremba 
und Mrzyglód. 

Nur selten bildet der Eisensandstein einen fest anstehen. 
den lagerhaften oder geschicbteten Sandstein, doch ist diefs 
der Fali bei Prauska und Landsberg, an der schlesischen 
Granze, bei Nierada, unweit Mrzyglód, bei Hadlup und Mierzę, 
c i ce , unweit Siewirz, und auf der Hóhe des Capellenbergs 
bei Inowlodz. Meistens bildet er im Sande und auf dem Sande 
lose herumliegende plattenfórmige Schalen und Bruchstucke, 
welche offenbar Triimmer einst zusammenhangender Schicli-
ten bildcten, die mit losem Sand abwechselten, und daher 
durch die Wirkung sp ii ter er Fluthen leicht zerbrochen und 
durcheinander geworfen wurden. In dieser Art bedeckt er 
die Hiigel und Hóhen, zu denen sich die Formation erhebt, 
und wurde daher wohl auch mit den ihn begleitenden sandigen 
Eisensteinen und Eisennieren fiir eine jiingere Bildung ais die 
Eisensteine im blauen Letten angesprochen; allein es lindet 
sich Eisensandstein auch unter dem blauen Letten; die Eisen-
steine schliefsen gleiche Yersteinerungen, wie jene im blauen 
Letten ein, und sie miissen daher sammt dem Eisensandstein 
zu derselben Formation gerechnet werden. — Auf solche Art 
bedeckt der Eisensandstein die Gegenden von Kozieglow und 
von da bis Olstyn und Czenstochau, zwischen Bosenberg und 
Lublinitz, die Hóhen von Stany, Przystany, Dankowice und 
Truskolasy bei Panki, die Felder zwischen Dęba, Gielczów 
und Inowlodz, die Hóhe zwischen Nowa-wies und Sadowie bei 
Siewirz und mehrere Punkte um Mrzyglód und Poremba. 

6) K i e s e l - C o n g l o m e r a t . 

Dem eisenschiissigen Puddingstein nahe verwandt, ist ein 
sehr festes Kieselconglomerat, in welchem Quarz-, Jaspis- und 
Feuersteingeschiebe durch fettig-glanzenden Quarz sehr innig 
conglutinirt sind. Ich habe es stets nur in einzelnen losen, 
aber grofsen Blócken iiber blauem Letten oder im Sande die-
ser Formation angetroffen. Eisenoxydhydrat ist daraus ver-
sćhwunden, zuweilen yerschwinden auch alle Rollkiesel dar-
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aus, und es stellt sich reiner Quarz dar, von hohlen Pflanzen-
stangel-Abdriicken durchzogen, dem quarzigen Sandstein der 
Braunkohlenformation oder dem falschlich sogenannten Trapp-
sandstein der Wernerschen Schule gleich. So findet es sich 
ausgezeichnet am Fufse des Jurakalkbergs bei Wisoka, in der 
Nahe der dortigen Moorkohlenllótze, bei Krzemionda, unweit 
Siewirz, bei Sulików und Siewirz selbst, am haufigsten zwi-
schen Niegowonice und Lęka iiber dem bunten Letten sehr 
grobkornig und fest, ferner auch bei Myslów und Kozieglow, 
und zwischen Łopuszno und Przedbórz. Dieser Quarz, die 
nierformige Gestaltung des Eisensandsteins, die Bildung von 
Eisenglimmer und Glaskopf darin, und die Bildung der Spha-
rosiderite, beweisen recht lebendig, wie in den jiingsten Flótz-
gebirgen chemische Thatigkeiten zuweilen auch die mecha-
nischen iiberwanden, und niemals ganz erloschen. 

§ . 1 7 4 . 

Die untergeordneten JM a s s e n, 

1 ) M e r g e l i g e r K a l k s t e i n . 
In dem rothen und bunten Letten, welcher den Jurakalk 

mit unserer Formation verbindet, scheiden sich noch einzelne 
Kalkschichten aus; diese sind von mergeliger Beschaffenheit, 
lichtgrau oder róthlich und griinlich gefleckt, und brechen 
plattenformig. Sie iihneln dem mergeligen Jurakalk, und ich 
habe sie besonders ausgezeichnet angetroffen in der Niede-
rung zwischen Niegowonice und Lęka, und in der Nahe der 
Kromolower Kohlflótze. 

2) M o o r k o h l e n f l ó t z e . 

Ais das Fiirstenthum Siewirz unter dem Namen Neuschle-
sien rom Jahre 1795 bis 1807 unter preufsischer Hoheit 
stand, erregten die Kohlflótze, welche unsere Formation ein-
schliefst, zuerst Aufmerksamkeit, und gaben Anlafs zu ziem-
lich ausgedehnten Schiirfungen. In neuerer Zeit ist der Beich-
thum der Formation daran noch mehr erkannt worden, und 
sie miissen ais ein charakteristisches Eigenthum derselben er-
kannt werden, wefshalb ich auch die Benennung der Forma-
tion davon mitentlehnte. Es ist jetzt anerkannt, dafs in den 

PvscE, gcoguost* Eeschreib. yon Polen. IX. 1 9 
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Gegenden zwischen Kromolow, Siewirz und Kozieglow, vor-
ziiglich in den Thalern der Warta, Mastonica und Czerny 
Przerasa fast iiberall ziemlich machtige Moorkohlenflótze ex-
istiren, dafs sie hingegen weiter gegen Norden zwar nicht 
fehlen, aber meist nur wenige Zoile Machtigkeit erlangen^ 
wie in den Gegenden von Żarki, Czenstochau, Panki bis ge-
gen Wieluń. Es ist sehr schwierig, jene Flótze abzubauen, 
weil sie alle in den llaclien sumpligen Thalern und Niederun-
gen liegen. Nur mit Dampfmaschinen ist hier dauernde Was-
serhaltung móglich. Der immer mehr zunehmende Holzman-
gel jener Gegenden wird aber gewifs in der Zukunft auch ih-
ren lebliaftern Angriff herbeifiihren. 

Der erste Punkt, wo diese Flótze bekannt wurden, war 
das Dor f Blanowice bei Kromolow, wo die Bohryersuche we-
nige Lachter unter Tage unter Sand und Letten ein 36 bis 38 
Zoll und tiefer noch ein 6 bis 8 Zoll machtiges Flótz kennen 
lehrten, welche h. 7,7 streichen und 6 bis 8°gegenN. fallen. 

Ein zweiter, lange bekannter Punkt ihres Vorkommens 
ist das Dorf Poremba, oberhalb Siewirz. Hier bebaute man 
zur preufsisclien Zeit nahe am Dorfe unter 3% Lachter mach-
tigem Letten ein 40 Zoll machtiges Kohlflótz, und einige 100 
Lachter weiter gegen Norden ein zweites. Das erstere hat 
man in neuerer Zeit auch oberhalb Poremba, nahe an der Kro-
molower Granze, mit derselben Machtigkeit wieder gefunden, 
wo es jetzt bebaut wird. Auch bei Dzychciarz hat man es 
aufgefunden, wo es gegen Nordost fallt, und durch einen klei-
nen Stollen gelóst ist. Die Zusammensetzung des Gebirges 
ist in diesen Gegenden folgende: 

B e i B l a n o w i c e (preufsische Yersuche). 
Bohrlocli Nr. t. 

Gelber Letten . , . . „ L. 50 Z. 
Wei fser Laufsand . . . ,, — 8 — 
Blauer Letten , . . . „ — 10 — 
Gelber Letten . . . . „ — 10 — 
Blauer Letten . . . . 1 — 22 — 
Kohlflótz „ — 32 —• 
Weifser und blauer Letten „ — 60 — 
2te feste Kohle . . . „ — 6 — 
gelber Letten . . . . „ — 60 — 

Summe 4 L . 18 Z . 
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B o h r l o c h Nr . 11. B o h r l o c h Nr . 8. 
Weifser Sand . „ L . 40 Z. Gelber Sand . „ L . 60 Z , 
Blauer Letten . 1 — 30 — Weifser und gelber 
Kohlflótz . . „ — 38 — Sand . . . 1 
Grauer Letten . „ — 60 — Blauer Letten . 2 — 40 — 
2ter Kohlflótz • ,, — 8 — Fester Jurakalk. 
Gelber Letten . ,, — 20 — stein . . . „ — 6 — 

Summe 3 L. 36 Z. Summe 4 L. 26 Z . 

B e i P o r e m b a . 
Nahe am Dorfe. An der Kromolower Granze. 

Dammerde — Grauer Letten 2 L. 
Blauer Letten 3 L. Kohlflótz 40 Z. 
Schiefriger Letten 60 Z. Schieferletten 20 Z. 
Kohlflótz 40 Z . Sandstein — 
Schieferletten — 

B e i D z y c h c i a r z , u n w e i t P o r e m b a . 
Dammerde — mit schwachen Kohlschmitz-
Rother Letten 1 L. chen 4 L. 
Blauer Letten 40 Z . Sandstein von unbekannter 
Kohlflótz 40 Z . Machtigkeit. 
Schieferthonund grauer Letten 

Weiter im Mastonica-Thal abwarts nahe bei Siewirz , bei 
Piwonia, fanden sich ebenfalls Kohlcnspuren, und man stiefs 
zur preufsischen Zeit mehrere Bohrlócher, welche kein giin-
stiges Resultat gaben , wahrscheinlich weil man sich zu nahe 
am Ausgehenden gelagert hatte; sie zeigten aber genau die-
selbe Zusammensetzung des Moorkohlengebirges, wie bei Bla-
nowice, denn es durchbohrte: 

B o h r l o c h Nr . 2. B o h r l o c h Nr . 5. 
Grauen fein. Sand „ L. 50 Z. Róthlichen Letten 1 L . — Z. 
Weifsen Letten . „ — 20 — Grauen Sandstein 1 — 40 — 
Grauen Schiefer „ — 10 — Blauen Schiefer 2 — 
Weiches Kohl . —— 5 — ł* esten grauen 
Grauen Schiefer „ — 50 — Sandstein . 2 — 40 — 
Schiefer mit Kohl- Blauen Schiefer 2 

spuren . . „ — 12 — Grauen lockern 
Weifsen Sand . „ — 6 — Sand . . . „ 
Weifsen Letten „ - 40 - Summe 9 L. _ Z . 
Grauen Letten . 3 — 53 — 
Rothen Letten . 2 — 40 — 

Summe 8 L. 46 Z . 
1 9 * 
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Wenig entfernt von diesen Punkten fand man nahe an 
der Stadt Siewirz an der obern Briicke iiber die Przemsa, 
8'/, Lachter unter Tage ein 3/4 bis 1 Lachter machtiges Moor-
kohlenflotz im Jahre 1822, das jetzt auch etwas bebaut wird. 

Yon Siewirz nordlich, bei Zelislawice, stiefs die preufsi-
sche Bergbehiirde im Jahre 1803 sechs Bohrlocher, welche 
aber blofs den rothen Letten bis auf den darunter liegenden 
Jurakalk durchsclmitten, ohne Kohlen anzutreffen: dennoch 7 » 

ist das Gebirge auch in dieser Gegend nicht ganz liohlenleer, 
wie das bituminose Holz in Pynczyce und das sonderbare Koh-
lenvorkommen bei Brudzowice beweist. Am Fufse des Ber-
ges , worauf dieses Dorf steht, geht der rothe Letten des 
Moorkohlengehirges zu Tage, und ruht auf erzfiihrendem Mu-
schelkalk (Dacligestein). Auf der Kuppe des Berges, gleich 
neben dem alten hiesigen Bleibergbau, am westlichen Aus-
gange des Dor fes , sieht man eine kleine Vertiefung in einem 
Garten, und in dieser 2 Schiirfe, die man auf Kohlen abteufte. 
Der eine wurde 9 Lachter tief durch schwarzen und blauen, 
mit Kohlenbrocken gemengtem Letten abgeteuft, bis man den 
Kalkstein er reich te ; der zweite war nicht so tief , und traf 
im blauen Letten eine 3 Zoll starkę Lage von Moorkohle. 
Das Ganze ist h ier , sonderbar genug, auf dieser Hohe in ei-
ner engen Schlucht oder vielmehr Spalte des Muschelkalks 
eingezwangt, denn in dem crsten Schurfe bestand der eine 
Stofs aus einer seiger niedersetzenden Kalksteinwand. 

Yie l reicher an Moorkohlen ist in neuerer Zeit die Ge-
gend von Kromolow befunden worden. Hr. v. Gostkowski, 
Besitzer dieses Gutes, liefs 1 Meile von Kromolow, siidwest-
lich im Mastonica-Thal im Waldreviere Dombrowica, wo die 
Territorien von Kromolow, Rokitno und Poremba zusammen-
stofsen, in den Jahren 1822 und 1823 Versuche anstellen, 
welche die Anwesenheit von 3 Kohlenflotzen unter einander 
darthaten. In dem abgeteuften Hauptschacht fand man vom 
Tage nieder: 

22 Fufs blauen Letten, 
4 Zoll milde Kohle, 
12 Fufs schwarzlichen Letten, 
5 Zoll Kohle, 
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7 Fufs schwarzlichen Schieferletten, 
5 Fufs 6 Zoll festes Kohlflótz 

und darunter wieder Letten. 

Dieses machtige Kohlflótz scheint ziendich horizontal zu 
liegen, aber doch kleine Muldungen zu machen, denn nicht 
weit von diesem Punkte fand man auf dem Territorium von 
Rokitno dasselbe Flótz, nur etwas schwacher, schon 2 Fufs 
unter Tage. Die Kohle ist hier ebenso, wie die bei Blano-
wice, Poremba, Siewirz und in der ganzen Formation, theils 
noch holzartig , dem bituminósen Holz ahnlich , zum grofsten 
Theil aber eine feste, muschelig springende, schwach schim-
mernde Moorkohle, der aus dein nordlichen Bóhmen ganz 
gleich, welche im Trocknen liegend ziemlich bestandig ist, 
an der Luft liegend dem Regen und Sonnenschein ausge-
setzt, aber schncll in wiirfelige Stiicke zerfallt und lebhaft 
mit Flamme brennt. Ihre Giite wird vermindert durch den 
vielen Schwefelkies, der theils die Rliifte bedeckt, theils wie in 
dem blauen Letten in kugeligen und stalaktitischen Nieren mit-
ten in der Kohle eingewachsen ist. Dennoch ist diese Kohle 
fiir ókonomischen Gebrauch zur Feuerung sehr anwendbar, 
und wird jetzt dazu bei Poremba und Kromolow bebaut. 

Von Rokitno aus verbreiten sich die Moorkohlenflótze 
auch weiter aufs Gebiet von Niegowonice, wo man schon im 
Jahre 1803 unter Tage 

bO Zoll blauen Letten, 
'/, bis 2 Lachter Letten mit Eisensteinen, 
2% bis 4% Lachter grauen Letten, und darunter 
8 Zoll machtige Kohle 

fand. 

Neuere Versuche haben auch hier machtigere Flótze ge-
zeigt, allein der starkę Wasserzudrang hat den Abbau ge-
hindert. 

Bei Trzebiczka, zwischen Lęka und Wysoka, wurden 
im Jahre 1818 Versuche angestellt, welche ebenfalls das Da-
seyn von Kohlen nachwiesen: 



2 9 4 III. Abschn. Specielle Betrachtiuig 

Bohrloch Nr. 1. 

Sand 
blaue Kurzawka 
grauer Letten 
2 Zoll Kohle mit Schwefelkies 
blauer Letten 
grauer Sand 
schwarzer Schieferthon 
rother Sandstein 

Ganze Tiefe 6 L. S l Z . 

Bohrloch Nr. 4. 

Blaue Kurzawka 
blauer, fester Letten 
grauer Sandstein 
rother, fester Sandstein 

Tiefc 7 L. 40 Z. 

Bohrloch Nr. 

Sand 
blauer Letten 
rother Letten 

Tiefc 7 L. 25 Z. 

Bohrloch Nr. 5-
Sand 
Kurzawka 
blauer Letten 
10 Zoll Kohle 
grauer Sandstein 
fester, grauer Letten 
weifser Jurakalk 

Tiefe 6 L. 60 Z. 

Bohrloch Nr. 6. 

Kurzawka 
grauer Letten 
festes Kieselconglomerat 
schwarzgrauer Letten 
38 Zoll Kohle 

1 Zoll Schwefelkies 
Tiefe 3 L. 39 Z. 

In dem Walde nordwcstlich von Wysoka, wo unsere 
Formation sich so ausgezeichnet mit allen ihren Gliedern (ro-
ther, bunter und blauer Letten, Eisenniere mit Muschelver-
steinerungen, Eisensandstein und Kieselconglomerat) an dem 
Fufse der Jurakalkberge heraushebt, waren schon in friiherer 
Zeit Baue auf Eisenstein im Gange gewesen. Im Jahre 1822 
entdeckte man daselbst ebenfalls Flótze von Moorkohlen, die 
man durch einen nicht sehr zweckmafsig angelegten Siollen 
lósen wolltę. Dieser ist in dem flachen Thale des Chrusczo-
broder-Bachs angesetzt, ungefahr % Meile von Wysoka gegen 
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Nordwest entfernt, und istin derRichtung li. 4 gegen Nordost 
nach der Schłucht her angetrieben, welche Wysoka yon Cze-
kowice trennt. Die 186 Lachter lange Rósche ist in weifsen 
Sand getrieben, in welchem zugleich griinlicher und grauer 
Letten, grofse Blócke und Knollen von Eisensandstcin und 
grofse Stiicke von Wasserkies yorkommen, die mit Sandkór-
nern gemengt sind. Der Stollen selbst steht ebenfalls in Sand, 
wechselnd mit Letten. In diesen unregelmafsigen Schichten 
finden sich Massen yon einem braun- und graugeflammten miir-
ben Sandstein, der mit Adern von Pechkohle durchzogen ist. 
Vor dem Stollenort standen 1823 fester (^uarzsandstein und 
Kieselconglomerat an, worin ebenfalls Knollen yon Wasser-
kies eingewachsen waren. In dem losen, weifsen Sande ka-
men zugleich Massen von einem porósen, weifsen Quarz vor, 
der in Chalcedon iibergeht, gemengt mit braunlichem und grtt-
nem Letten, in welchem ais Seltenheit Kórner von Bleiglanz 
(keine Geschiebe) eingesehlossen waren. Zwischen allen die-
sen unregelmafsig abgelagerten Massen sind drei Kohlflótze 
eingesehlossen, die ziemlich horizontal liegen. Das oberste, 
nahe unter Tage, war nur 6 Zoll stark, '/, Lachter tiefer lag 
ein zweites, 12 Zoll starkes, und endlich 7 Lachter unter Tage 
ein machtiges Moorkohlenflótz, das nahe am Ausgehenden 
'/, Lachter stark war , nach dem Einfallenden aber 1 Lachter 
machtig seyn soli. 

Ferner hat man schwachere Kohlflótze angetrofłen bei 
Zawiercze unweit Poremba, auf dem Grunde von Mrzyglód 
und unweit Miaczów. Weiter nordlich wurden 1803 in der 
Nahe von W r z o z k ó w unweit Czenstochau Versuche auf Koh-
len angestellt, und gaben folgendes Resultat: 

Bohrloch Nr. 1 , an der Strafse von Kozicglow nacli Czenstochau, 
unweit Ilutki. 

Gclber und blauer Letten . . 1 L . 40 Z. 
Blauer Letten und glimmcriger Schieferthon . 6 — 40 — 
Grauer Schieferletten . . . . 2 — 40 — 

— 10 — 
— 10 — 

Surame 10 L. 60 Z. 
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Bohrloch Nr. 5. Bohrloch Nr. 6. 
Gelber Letten . 1 L. — Z. Gelber Letten . 1 L. — Z. 
Blauer Schiefer- Gelbes Eisenerz „ — 60 

thon . . . 2 Letten . . . „ — 40 
Grauer Sandstein 1 Eisenerz . . „ — 20 
Fester grauer Schieferletten . 4 — 40 — 

Schiefer . . 3 — 60 — Fester Sandstein 4 
Grauer fester Sand- Feste Kohle . „ — 13 — 

stein . . . 3 Summe 11 L . 13 Z. 
Kohle . . • „ — 9 — 

Summe 10 L. 69 Z. 
Darunter grauer fester Sand-

stein. 

Bohrloch Nr. 9. 

Blauer Letten . . . . . 1 L. — Z. 
Mildes Eisenerz . . . . ,, — 40 — 
Blauer Letten l — — — 
Grauer fester Sandstein . 5 — — — 
GlimmerreicherSchieferthon 4 — — — 
Feste Kohle — 8 — 

Summe 11 L. 48 Z. 

Manche Bohrlócher erreichten die Kohle nicht, weil man 
Schwimmsand anbohrte. 

Im Jahre 1820 hatte man bei Pleszyn, nordwestlich von 
Czenstochau, auch einige Kohlenspuren gefunden ; ein zum 
Versuche gestofsenes Bohrloch erreichte aber kein Kohlflótz, 
sondern blofs Eisensteine, ais: 

2 L. 70 Z. gelben und blauen Letten, 
— •— 10 — grauen Eisenstein, 

2 — 10 — grauen Letten mit Schwefelkies, 
— •— 3 — braunliche Eisenniere, 
11 — 70 — blauen Letten, darunter weifsen Laufsand, 
17 L. 3 Z. in Summa. 

Es geht aus diesen Yersuchen hervor, dafs in der Gegend 
von Czenstochau zwar noch Kohlenflótze existiren, dafs sie 
aber schon sehr schwach sind, und dafs dagegen die Machtig-
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keit des Sandsteins und die Menge der Eisensteine gegen die 
Gegend zwischen Kromolow und Siewirz zugenommen hat. 

3) D i e E i s e n s t e i n e . 

Viel wichtiger und haufiger sind die Eisensteine, welche 
diese Formation einschliefst, und man kann behaupten, dafs 
sie auf keinem Punkt ihres Yorkommens ganzlich fehlen. In 
den Gegenden , wo die Moorkohlenflótze vorziiglich vorkom-
men, liegen diese Eisensteine in dereń Hangendem zerstreut; 
wo jene in Machtigkeit und Menge abnehmen, nimmt der Ei-
senstein in ęuantitat zu, wie z. B. in den Gegenden von 
Mrzyglód, Wladowice und Kozieglow. Die wichtigsten Nie-
derlagen davon sind aber in der Gegend von Czenstochau, 
Panki, zwischen da und Wie luń, bei Inowlodz und sodann in 
Schlesien im Rosenberger und Kreuzburger Kreise, bei Fal-
kenberg, Kieferstadtel etc. verbreitet. 

Im Hangenden der Kohlflótze bei Kromolow, Rokitno, 
Niegowonice liegen im blauen Letten einzelne spharoidische 
Niei'en von thonigem Spharosiderit zerstreut. Wichtiger sind 
die Eisensteine bei Poremba, welche daselbst nahe am Dorfe 
zwischen der ehemals betriebenen und jetzt bebauten Kohlen-
grube vorkommen. Es sind hier zwei Eisensteinlagen bekannt. 
Die obere machtigere liegt nahe unter Tage unter blauem L e t - ' 
ten, und besteht aus rothem Thoneisenstein, der aus zersetz-
tem Spharosiderit entstanden ist. Unter ihr liegt schwarzer 
Letten, der auf wasserreichem Sand aufliegt. In dem schwar-
zen Letten liegt die zweite Eisensteinlage. Sie besteht aus 
grofsen, spharoidischen, nahe aneinander gereihten Knollen, 
von sehr ausgezeichnetem , dunkelm, thonigem Spharosiderit. 
Diese Knollen und Kugeln sind im Innern meistens saulenar-
tig zerspalten, die Zerspaltungskliifte mit haarbraunem, fasę-
rigem, oder eigentlich diinnstangeligabgesondertemSpatheisen-
stein (kohlensaurem Eisenoxydul), '/, bis 1 Linie stark, beklei-
det, und an der Oberllache endigen sich die abgesonderten 
Stiicke in kleine Rhomboeder. Diese Drusenhautchen sind 
sehr oft taubenhalsig und pfauenschweifig bunt angelaufen, 
und geben dem Eisenstein ein vorziiglich schónes Ansehen. 
Auf diesem Spatheisenstein sind in den Spalten ferner zuweilen 
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krystallisirte braune Blende, krystallisirter Schwefelkies und 
Bhomboeder von Kalkspath und Braunspath aufgewachsen, 
und die ganzen Eisensteinknollen werden von Trummern -von 
schmalstrahligem, lichtgriinlich, weifs gefarbtem Arragon 
durchzogen. Diese Sphiirosideritknollen yereinigen in sich 
mithin sehr interessante Mineral-Combinationen, sowohl in 
mineralogischer, ais chemischer Hinsicht. Sehr selten sind 
hier in diesen Eisensteinen versteinerte Muscheln eingeschlos-
sen, doch fehlen sie nicht ganz. Hiittenmannisch ist dieser 
Eisenstein zwar reich, denn er gibt gerostet an 50 Proc. Roh-
eisen, allein er gibt wegen des eingemengten Schwefelkieses 
ein sehr zum Rothbruch geneigtes Stabeisen, und darf defs-
halb nicht allein verschmolzen werden. Aehnliche Spharosi-
derite bilden Flótze im blauen Letten bei Zerkowice unweit 
Kromolow, bei Mrzyglódka, bei Miaczow, bei Wladowice und 
Żarki. In der Nahe des letztern Stadtchens, im Dorfe Ja-
worznik, fanden sich in einem Schachte, den man 11 Lachter in 
blauen Letten abteufte, viele Knollen von Spharosiderit, die, 
so wie der Letten selbst, sehr haufig dieselben schónen Yer-
steinerungen, wie der Eisenstein bei Panki (Ammoniten, Tri-
gonien, Yenuliten, Bucarditen), einschlofs. Dieser eisenstein-
fiihrende Letten ist h ier , und ebenso bei Wladowice, in ei-
nem Busen des Jurakalksteins abgelagert. Beim Dorfe Par-
koszowice bei Wladowice bildet der Spharosiderit zusam-
menhangende Lagen, welche friiher bebaut wurden. Beim 
Dorfe Budnik unweit Wladowice legt sich das Lettengebirge 
auf den bohnenerzfiihrenden Jurakalk, und ist reich an Eisen-
stein. Aufser dem gewóhnlichen Spharosiderit kommt hier 
ein dichter, grauer, mit Glimmer gemengter Thoneisenstein 
in zusammenhangenden Lagen vor, und auf ihm liegt ein ocker-
gelbes, blasiges, aus Kalk und Eisenocker gemengtes Gestein, 
in welchem man falschlich Gallmey zu finden hoffte. Es ist 
hier viel alter Bau auf Eisenstein, der auch jetzt noch gewon-
nen w i rd , und zahlreiche Spharosideritstiiclie liegen selbst 
im Sande zerstreut: 

Im Hangenden der bunten oolithischen Breccien und des 
Sandsteins bei Pynczyce liegt im weifsen und blauen Letten 
ein Flótz von vortrefIlicher Eisenniere, die ebenfalls blofs 
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umgewandelter Spharosiderit ist, zugleich damit findet sich 
Brauneisenstein, der selbst in Glaskopf iibergeht. Diese Ei-
sensteine werden noch jetzt bei Smodzowice und Bedusz fiir 
den Hohofen von Miaczow gewonnen. Nach einem alten gro-
fsen Haldenzug zu urtheilen, welcher sich von Bedusz nord-
lich durch den Wald bei Stara hutta vorbei nach Kolstyn, 
Osiek, Mysio w bis nach'Markowice hinzieht, ist die Gewin-
nung friiherhin noch viel ansehnlicher gewesen. 

In der Gegend von Panki ist diese Eisensteinbildung nicht 
allein sehr verbreitet, sondern besonders gut bekannt worden, 
weil das Eisenhiittenwerk Panki die Aufsuchung und Fórde-
rung der Eisensteine auf mehreren Punkten erforderte. In 
dieser Gegend sind zwei yerśchiedene Niederlagen davon vor-
handen. Die eine altere gehort dem blauen Letten an, die 
andere relatiy jiingere dem Eisensandstein. Die erstere be-
steht aus Spharosiderit, und nur selten aus wahrer Eisennie-
re, die andere aus sandigen Eisennieren. Der Spharosiderit 
ist theils gemeiner, dichter, thoniger, theils schuppiger Spha-
rosiderit, der im frischen Zustande von grauen Farben er-
scheint, und stets in runden, platt gedriickten Nieren im Let-
ten inneliegt. Diese Nieren sind nur selten unter 2 Zoll im 
Durchmesser, meistens sind sie 4 bis 12 Zoll iin Durchmes-
ser, und liegen auf den abgeplatteten Seiten nahe neben ein 
ander, und bilden so eigene Lagen oder Flótze im Letten. 
So z. B. in Kostrzyn bei Panki 2 Lagen, die nur 3/4 Lachter 
unter einander liegen. Wenn aber auch die Knollen nicht zu 
eigenen Lagen zusammengeordnet sind, so finden sie sich 
doch stets nur in gewissen % bis 2 Lacht. machtigen Letten- -
schichten zerstreut, und aufserhalb dieser ist kein Eisenstein 
anzutreffen. Selten ist in einer Gegend, wie z. B. in der von 
Rybnik, gar kein Eisenstein im blauen Letten vorhanden, oder 
der Reichthum dai*an ist doch in kurzeń Distanzen so yerschie-
den, dafs die Eisensteine nicht iiberall ais bauwurdig betrach-
tet werden kónnen. Die Nieren des Spharosiderits sind theils 
ganz dicht im Innern, und dann schwer zersprengbar, oder 
sie schliefsen, wie boi Kostrzyn, im Innern einen Ammonit 
ein, oder sie sind, wie bei Poremba, innerlich prismatisch 
zerspalten. In diesen Spalten und in dem hohlen innern Raume 
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der Ammoniten finden sich kleine Rhomboeder von Eisen-
spath, haufige undeutliche Krystalle von schwarzer Zinkblende, 
ein Antlug von weifser Thonerde und griinlichweifser schmal-
strahliger Arragon, zuweilen in nierfórmiger Gestalt. Man 
fiihrt auch Gallmey an , allein diesen habe ich nicht gefunden, 
und mufs glauben, dafs man Arragon mit Zinkspath verwech-
sclt bat. Der schuppige Spharosiderit von Malzdorf in Schle-
sien, ausgezeichnet durch seine lichteFarbę und grofse Reich-
haltigkeit, ist im Innern immer zerborsten, und diese Kliifte 
mit kleinen, wasserhellen, gliinzenden Krystallen belegt, von 
denen ich ihre wahre Natur nicht habe ausmitteln konnen, 
weil sie zu klein sind. Wenn die Spharosiderite lange an der 
Luft liegen oder gerostet werden, so verlieren sie ihre graue 
Farbę, werden rotb, und endlich wandeln sie sich durch Auf-
nahme von Wasser in gelbe Eisenoxydhydrate um. Das spe-
cifische Gewicht der Spharosiderite ist ansehnlich und schwankt 
zwischen 3,3 und 3,55- Im rohen Zustand enthalt der von 
Kostrzyn 39>20 bis 40,5 Proc . Roheisen; andere Arten sind 
etwas weniger, andere noch reicher, und werden in den Hoh 
ófen im gerosteten Zustande zu 48 bis 54 Proc. Roheisen aus-
gebracht. Bei der Róstung verlieren sie gegen den frischen 
Zustand 29 bis 33 Proc . an Gewicht, und dieser Verlust be-
steht aus Kohlensaure. Die Pankier Spharosiderite enthalten 
aufser kohlensaurem Eisenoxydul etwas kohlensauren Kalk und 
Manganoxydul, Thonerde, Kieselerde, Spuren von Zink und 
Phosphorsaure, die wohl von den zahlreichen darin einge-
schlossenen Ammoniten und Muscheln abstammt. 

Die E i s e n n i e r e Werners , die zweite Art des hiesigen 
Eisensteins, ist nichts ais ein auf seiner Lagerstatte durch hó-
bere Oxydation umgewandeJter Spharosiderit. Das schonste 
Beispiel davon bietet die Grube zu Zwierzyniec (Thiergarten), 
1 Meile nórdlich von Panki, dar. Hier liegen 1'/, bis 2 Lach-
ter unter Tage zwei schwache Lagen von Eisenstein % Lach-
ter unter einander im blauen, ziemlich gypsreichen Letten. 
Jede Lage ist 5 bis 8 Zoll machtig, und besteht aus nahe an-
einander liegenden Nieren von ausgezeichneter Eisenniere 
von Wallnufs- bis Kopfgrófse. Sehr haufig ist der innere 
Kern einer solchen Niere noch dichter, dunkelgrauer Spharo-
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siderit, von ockergelben und haarbraunen concentriscben La-
gen des Eisenoxydhydrats umgeben. Im Innem sind auch 
diese Eisennieren, wie die Knollen des Spharosiderits von 
Kostrzyn, oft zerspalten, und in den Spalten Krystalle von 
schwarzer Zinkblende und Arragon ausgeschieden. In ihnen 
sind ferner fast stets Yersteinerungen zwar hier seltener Am. 
moniten, dagegen zahlreiche andere und sehr schóne Muscheln 
eingeschlossen. 

Verschieden von diesen Eisensteinen sind diejenigen, die 
auf den Riicken der benachbarten Hiigel nicht im blauen Let-
ten, sondern iiber Sand und mit Eisensandstein zusammen bei 
Truskulasy, Dankowice und Krzepice yorkommen. Bei Trus-
kulasy, 1 Meile siidostlich von Panki, finden sich gleich unter 
der Dammerde und losen Stiicken von Eisensandstein auf Sand 
aufliegend theils Schalen von braunem, sandigem, ockrigem 
Eisenstein, theils eckige, sandige Eisennieren. Zerschlagt 
man diese, so bildet ein cubisches Stiick von blaulichgrauem, 
muscheligem oder kórnigem, sehr eisenarmem Spharosiderit, 
den man falschlich Kalkstein nennt, den Kern, der sich leicbt 
von der ihn umgebenden, etwa 1 Zoll starken Schale oder 
Rinde lóst, die aus sandigem, gelbem und braunem Eisenoxyd-
hydrat besteht. Die Kerne , ais zu arm an Eisen, wirft man 
weg; sie sind niemals wahrer Kalkstein, und haben mit dem 
benachbarten Jurakalkstein nicht die geringste Aehnlichkeit, 
sondern sie sind ein Mittel zwischen Kalkstein und thonigem 
Spharosiderit, worin der kohlensaure Kalk das kohlensaure 
Eisenoxydul iiberwiegt. Die Schalen entbalten viele Muscheln, 
sind aber, weil sie sehr sandreich sind, ebenfalls nur ein 
schlechtes Erz. Besser ist der ahnliche Eisenstein von Dan-
kowice, Meile von Panki gegen Norden entfernt. Hier 
sind die kalkigen Kerne, die viele Muscheln einschliefsen, von 
mehreren concentriscben Schalen umhiillt, die mehr ais bei 
Truskulasy eine wirkliche Eisenniere bilden, weniger Sand, 
aber ebenfalls viele Muscheln entbalten. Die ganze Eisenstein-
lage gleich unter der Dammerde und dem Gerolle ist nur etwa 
lFu f s machtig, und liegt auf sandigem Letten. Diesem ahnlich 
ist das Vorkommen des Eisensteins bei Pontnow, 4 Meilen 
von Panki gegen Norden, im Domainenamte Mierzyce. Das 
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Eisensteinflótz liegt an der nórdlichen Seite des Dorfs, 1 Lach-
ter tief in braungefarbtem Sand, ist % bis 1 Lachter machtig, 
und liegt wellenfórmig nach Siiden geneigt. Es besteht aus 
gelblichbraunem, lettigem Thoneisenstein in Nieren, dereń 
Kern ebenfalls grauer, kalkiger Spharosiderit ist, und enthalt; 
nur wenige Yersteinerungen. Das ganze eisenhaltige Sand-
gebirge ruht auf schwarzlichblauem Letten mit viel Schwefel-
kies gemengt. 

Die Zusammenstellung des Gebirges bei Panki ist ziem-
lich yariabel, wie folgende Durchschnitte lehren: 

Ein Schacht, 60 L. vom Kostrzyner 
Guthaus gegen Nordost. E , n a l t e r S c h a c l l t b e i P a n h i -

Feiner Flugsand 2 L . Sand 1 L. 
Blauer Letten 3 L. 40 Z. Eisenerz 2 Z . 
lste Eisensteinlage 6 — 7 Z. Letten 4 L. 
Blauer Letten 60 Z. Eisenstein 3 — 5 Z-
2te Eisensteinlage 4 — 5 Z. Blauer Letten. 
Grauer Letten 7 L. 
Grauer Sandstein mit Stein-

kohle 18 Z. 
Darunter Kurzawka. 

Ein Bohrloch, das 1819 von Kostrzyn gegen Westen ge-
stofsen ward, durchteufte: 

60 Z. eisenschiissigen Letten, 
4 — 5 Z . die Erzlage, 
1 L. 20 Z. blauen Letten, 
60 Z . blauen sandigen Letten, 
1 L. schwarzlichen Sand, 
4 Z . Eisensandstein mit Schwefelkies, 
dann schwimmenden Sand. *) » 

Schwache, 1 bis 2 Zoll starkę Steinkohlenflótzchen sind 
mehrmals bei Panki, Konopisk undPolezysko unter dem blauen 
Letten angetroffen worden, und ais Regel kann es fur diese 

" ) Durchschnitte dieses Letten- und Thoneisensteingebirges in 
Schlesi en hat Hr. v. Oeynhausen in seiner Beschreibung von 
Oberschlesien S. 369 — 371 mehrere angegeben, die ich nicht 
wiederbole, und darauf zum Yergleich hinweise. 
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Gegend gelten, dafs unter dem eisensteinfiihrenden Letten 
entweder Eisensandstein, oder grauer, fester Sandstein oder 
Schwimmsand liegt. 

Aufser den schon genannten Punkten kommt der Eisen-
stein ferner vOr bei Stany, Przystań, Kukowa, Górki, Strojec, 
Kowale, Zytnow, Rudnik, Porzemiech, Krzyworzeka, Morzko, 
alles in der Gegend zwischen Panki, Krzepice, Prauska und 
Wieluń, ferner bei Grabów, zu Kotłów bei Adelnau, bei 
Stadt Warta. 

Bei Rudnik und Strojec, zwischen Krzepice und Prauska, 
ist ansehnlicher alter Eisensteinbergbau. Bei Strojec liegen 
in 13% Lachter Teufe zwei Eisensteinlagen, die durch 52 Zoll 
starken blauen Letten getrennt sind. Die untere Eisenstein-
lage ist 6 Zoll, die obere 8 Zoll machtig, sind aber nicht iiber-
all aushaltend. In dem Letten dazwischen liegt zuweilen, wie 
bei Panki, bituminóses und yerkiestes Holz. 10 bis 12 Fufs 
unter dem Eisenstein kommt ein schwarzer Letten vor , der 
Hoffnung zur Auffindung yon Kohlenlagen gibt. Eine Yiertel-
stunde von Strojec, gegen Prauska hin, erheben sich die bei-
den Eisensteinlagen, und liegen nur 4'/2 Lachter unter Tage, 
sind 62 Zoll von einander entfernt, und der in der Nahe bre-
chende Eisensandstein scheint unter den blauen Letten sich 
einzusenken. 

Bei Kowale und Krzyworzeka, zwischen Prauska und 
Wieluń, ist ebenfalls ansehnlicher alter Eisensteinbergbau. 
Am letztern Punkte liegen 13 Eisensteinlagen im blauen Let-
ten unter einander, und dieser Eisenstein ist so reich an schó-
nen Muscheln, ais der von Zwierzyniec bei Panki. We i t ent-
fernt von diesen Gegenden, zu Wroclawek an der untern 
Weichsel, hat ein 17'/, Lachter tiefer Brunnen dasselbe Ge-
bilde durchschnitten, und zwar: 

3 Zoll unterm Rasen eine 4 bis 8 Zoll starkę Lage von 
Raseneisenstein, 

dann festen grauen Letten mit Gypsadern, 
im 5ten Lachter weifsgrauen Spharosiderit (Steinerz), 
weichen blauen Letten bis zu 12 Lachter, mit einge-

sprengtcm kornigem Eisenstein, 
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eine diinne Lage Steinkohle, 
3 Fufs Eisenstein, 
Schwimmsand. 

In der Gegend von Inowlodz, an der Pilica, wo sich das 
Letten- und Eisensteingebirge von Panki wieder iiber dem 
Jurakalk abgelagert hat, ist dasselbe in den Jahren 1803 bis 
1805 von den preufsischen Bergbehórden genau untersucht 
worden. Aus diesen Untersuchungen durch Hrn. Bergrath 
Mielecki ergibt sich, dafs 

1) iiber dem oben beschriebenen weifsen und gelblich-
grauen Sandstein, der am sudlichen Ufer der Pilica bei Inow-
lodz zu Tage geht, zunachst hier und da % bis % Lachter 
machtiger, brauner, eisenschiissiger, lettig-sandiger Schiefer 
liegt. W o dieser fehlt , liegt auf jenem Sandstein 

2 ) in seinen Mulden ein blauer, schieferiger Letten, der 
7 bis 10 Lachter Machtigkeit hat. In ihm sind 4 bis 5 Lagen 
von Spharosiderit gefunden, die aus rundlichen Knollen be-
stehen, im Innern Zinkblende und Schwefelkies, aber keine 
Ammoniten enthalten, iibrigens aber dem Eisenstein von 
Kostrzyn und Kowale vollkommen gleich sind. Diese Lagen 
waren jede 2 bis 6 Zoll stark. Auf den Letten folgte 

3 ) eine 4 Zoll machtige graue Thoneisensteinlage mit 
Schwefelkies und vielen kleinen Schneckenyersteinerungen, 
dariiber eine Lage grauer, sehr fester grobkórniger Sandstein 
mit Schwefelkies. Dariiber 

4 ) ein Sandsteinlager ohne Glimmer, mehr und weniger 
grobkornig , gelb und braun, in 6 bis 12 Zoll starken Schicli-
ten, und dazwischen 4 bis 5 sandige, mit Sandstein verwach-
sene, rothe und braune Eisenerzlagen von 4 bis 10 Zoll Mach-
tigkeit, besonders am Capellenberg. Auf den Sandstein folgt 

5 ) eine mit braunen , sandigen Eisenerzen abwechselnde 
Sandlagerung von verschiedenen Farben, welche den ganzen 
Capellenberg bedeckt. Der Sand ist zum Theil mit lichtbrau. 
nem, sandigem Letten geschichtet. Die Erzlagen sind bis 20 
Zol l machtig, aber sehr sandig, und zum Theil nichts ais Ei-
sensandstein selbst. 
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Gegen Osten hinter Zakociele liegt auf dem blauen Let-
ten gar kein Eisensandstein, sondern blofs ein gelblich-
grauer Sandstein mit 4 Eisenerzlagen. 

Der ge lbe , eisensclnissige Sandstein auf der Kuppe des 
Capellenberges ist etwas kalkig, und neigt sieli 5° gegen 
Westen. 

Ueber dem sub 5 genannten Sande liegt auf der Strafse 
nach Rawazu ein rothlichgrauer, 8 bis 15 Zoll maclitiger Ei-
senstein, wie der von Truskolasy, unter sandiggrauem Schie-
ferletten. 

Gegen Westen vom Capellenberge legt sich Sand sehr 
machtig an, der Spuren von Eisenerzen enthalt, tiefer liegt 
blauer Letten, und weiter naeh Westen hebt. sich der Jura-
kalk heraus, iiber welchem sandiger, gelber Letten mit Eisen-
steinknollen liegt. 

Ais specielle Beispiele fiir die Zusammensetzung des Ge-
birgs am Capellenberge bei Inowlodz mógen folgende Schacht-
profile gelten: 

S c h a c h t A a u s d e m J a h r e 1 8 0 3 -

L. 16 Z . rothe Dammerde, 
Ił — 12 — gelblichweifser Sand, 
5ł — 40 — dunkelgelber Sand mit Letten, 

—• 10 — ockergelber Sand, 
5) — 4 — schwarzbraunes sandiges E i s e n e r z , 
!> — 10 — ockergelber Sand, 

— 48 — gelber und blauer Sand mit Letten, 
1) — 4 — schwarzbraunes sandiges F . i s e n e r z , 
ł ) — 20 — ockergelber Sand, 
) l — 6 — schwarzbraunes sandiges F. i s e n e r z , 
« — 30 — blaulicher fester Sand, 
) ) — 6 — gelber miirber Sandstein, 

— - 15 — sehr festes graugelbes sandiges F . i s e n e r z , 
5) — 6 — gelber miirber Sandstein, 

— 8 — blauer Letten, 
5) — 30 — gelber sandiger Letten, » 
)1 — 20 — gelber Sandstein, 
55 — 5 — rother T h o n e i s e n s t e i n mit gelben Kernen 

P u ! c " i geognost . Hesthreib , Ton Polen I I . 
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„ L. 20 Z. gelber Sandstein, 
„ — 8 — blau und rotligestreiftes E i s e n e r z mit wenig 

Sand, 
,, — 20 — gelbgrauer Sandstein, 

— 4 — gelbe und braune E i s e n n i e r e , 
„ — 20 — sandsteinartiges Gebirge, » 
,, — 10 — E i s e n e r z l a g e , 
,, — 14 — grauer fester Sandstein, 
,, — 6 — gelber Sandstein, 
„ — 6 — braune und rothe gute E i s e n e r z l a g e , 
„ — 6 — gelber Sandstein, 
1 — 16 — blauer Letten, 
„ — 4 — blauer S p h a r o s i d e r i t , 
2 •— 26 — blauer Letten, 
8 L. 50 Z. 

S e l i a c h t E a u s d e m J a h r e 1 8 0 3 . 

,, L . 60 Z. gelber Sand, 
j, — 20 — gelbes sandiges E i s e n e r z , 
,) — 20 — schwarzgrauer Sandstein, 
,, — 16 — gelbes sandiges E i s e n e r z , 
1 gelber Letten, 
,, — 4 — grauer, thoniger S p h a r o s i d e r i t , 
1 — grauer Letten, 
„ — 2 — grauer thoniger S p h a r o s i d e r i t , 
,, —- 20 — grauer Letten, 
s, — 2 — grauer, thoniger S p h a r o s i d e r i t , 
„ — 30 — grauer Letten, 
,, — 4 — grauer, thoniger S p h a r o s i d e r i t , 
„ — 30 — grauer Letten, 
,, — 2 — grauer, schaliger Sandstein, dann Letten, 
4 L. 50~Z^ 

Yon Inowlodz weiter gegen Westen , in der Gegend ron 
Tomaszow, liegt das Eisenthongebirge in mehr and minder 
grofsen Mulden iiber dem Jurakalk, und zwar: 

1) Bei Storzyce liegt unter gelbem und braunem Sand 40 
Zol l maehtiger blauer Schieferletten, und im 7ten Lach-
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ter Teufe eine 30 Zoll machtige, graulich weifse Splia-
rosideritlage unmittelbar auf Kalkstein. 

2 ) Bei Brzustówka liegt iiber dem Kalkstein gelber Let-
ten mit guten Eisennieren. 

3) Storzyce gegeniiber, nach Lubaczów zu , kam man 
mit den Schachten durch den Sand auf gelbrothen Let-
ten, tiefer aber auf Triebsand. 

4) Zwischen Brzustówka und Wiaderne fand sich unter 
gelbem Sand mit Eisenerzspuren grauer, sandiger Let-
ten mit braunen Thoncisensteinnieren, darunter gelber 
Sand, und zuletzt Triebsand. > 

5) Im Hangenden des Kalksteins zwischen Inowlodz und 
der Spala-Miihle gab der Schacht Nr. 5 folgcndcn 
Durchschnitt : 

L. 40 Z. gelber Sand, 
— 60 — Kalksteingeschiebc im Letten, 

rothlichgelber Letten mit Erzspurcn, 
— 10 — kalkiger milder Sandstein, 
— 20 — sandiger gelber Letten, 
— 15 — Kalkiger Sandstein, 
— 15 —- fester Sand, 
— 20 —• blauliche Feuersteinknollen, 
— 25 — fester Sand, 
— 20 —• blaulicher Feuerstein, 
— 10 —• fester Sand, 
— 25 .— kalkiger Sandstein, 
— 20 — fester Sand, 
— 15 — blaulicher Feuerstein, 
— 25 — grauer fester Sand, 
— 5 — gelber Letten, 
— 12 .—- fester blaulicher Feuerstein, 
— 23 — gelber fester Sand, 
— 10 kalkiger Feuerstein, 
— 20 — gelber fester Sand, 
— 15 — sehr fester blaulicher Feuerstein, 
— 25 — gelber Sand, 
— 7 — blauer Letten, 
— 20 kalkiger Feuerstein, 

2 0 * 
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„ L. 20 Z. brauner Feuerstein, 
3 braune und gelbe Feuersteinknollen, mit Sand-

stein wechselnd, 
„ — 10 — fester weifser Jurakalk, 

11 L. 50 Z. 

6) Ferner findet sich da9 Eisensteingebirge bei Łaziska, 
Królowa wola, Glinek, Nieborow und Kuczów, und 
die allerdings sandigen und schlechten Eisenerze fur 
den Hohofen zu Tomaszow werden in dieser sandigen, 
obern Abtheilung unserer Formation gewonnen. Man 
konnte aber bessere Eisensteine in dem tiefer liegen-
den blauen Letten vorziiglich an der sudlichen Seite 
der Pilica gewinnen. 

5. 175. 
Extensive Bescliaffenheit und Erhehnng der For-

mation. 

Unter den Felsarten, welche die Formation zusammen-
setzen, hat sowohl in Hinsicht der "Yerbreitung ais der Mach. 
tigkeit der blaue Letten die grófste Ausdehnung; dann folgt 
ihm darin der lose Sand, sowohl Schwimmsand ais trockner, 
mehr und weniger zusammengebackener Sand. Ziemlich an-
sehnliche Yerbreitung, aber geringe Miichtigkeit besitzt der 
Eisensandstein. Die am wenigsten verbreiteten Glieder sind 
der rothe und bunte Letten, das Kieselconglomerat, die wei-
fsen und grauen glimmerhaltigen Sandsteine und der merge-
lige Kalkstein. Von den untergeordneten ist der Eisenstein 
allgemein fast durch die ganze Formationsausdehnung yerbrei-
tet, die Moorkohlen hingegen nur auf gewisse Districte vor-
zugsweise beschrankt, und treten anderwarts nur ais Spuren 
auf. — Zum Charakter der Formation gehort es ferner, dafs 
die einzelnen Schicliten und Glieder in kurzeń Distanzen sich 
ausschneiden und anderwarts wieder anlegen, so dafs oft zwei 
sehr nahe an einander liegende Bohrlocher oder Schachte nicht 
dieselben Schichten und nicht in derselben Keihenfolge tref-
fen. Es ist also die Uebereinanderlagerung der Schichten we-
nig regelmafsig, und nur fur beschrankte Districte lafst sich 
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dafiir eine Regel aufstellen, von welcher ebenfalls noch oft 
Ausnahmcn vorkomraen. Die am genauesten untersuchten Ge-
genden von Panki, Inowlodz, oder von Koschentin und Rybnik 
in Schlesien, bieten fur diese Behauptung hinlangliche Be-
weise dar. Die Machtigkeit der ganzen Formation ist eben-
falls sehr veriinderlich. W i r sehen sie z. B. in der Gegend 
von Tomaszow und Inowlodz mitunter nur 2 bis 3 Lachter 
machtig, kleine Mulden des Jurakalks ausfiillen, oder in den 
Gegenden von Blanowice, Trzebicka. Wladowice , Żarki, nahe 
an der iiber Tage sichtbaren Auflagerung auf Jurakalk eben-
falls auch nur 40 bis 50 Fufs machtig, wahrend sie in den yon 
den Jurakalkbergen entfernteren Gegenden noch nicht ganz 
durchteuft worden ist, und der blaue Letten mit seinen Sand-
und Eisensteinlagen allein 80 , 100 bis iiber 200 Fufs machtig 
gefunden worden ist. Die Machtigkeit von mehr ais 200 Fufs 
diirfte aber nur ais Regel gelten in der grofsen Niederung oder 
eigentlich in dem grofsen Thale von Schlesien, zwischen den 
Sudeten und dem Zuge des Jurakalks langs der polnisch-schlc-
sischen Granze. In den Thiilern der War ta , Lizwarta und 
Proszna hingegen ist sie offenbar schon geringer, weil diese 
Gegenden naher am Jurakalk liegen. 

Die Erhebung iiber die Meeresflache ist ebenfalls unbe-
triichtlich. In Polen kann die Niederung zwischen Niegowo-
nice und Lęka ais einer der hóchsten Punkte betrachtet wer. 
den, wo sich die Formation noch findet, und diesen Punkt 
hat mir eine barometrische Messung zu 878 P- Fufs iiber dem 
Meere angegeben; ebenso diirfte dieselbe in der Gegend von 
Lublinitz, w o sie auf den dortigen Kalkstein sich auflegt, 
ebenfalls 700 bis 800 Fnfs iiber dem Meere liegen; aber in 
ihrer weitern Verbreitung langs der oft genannten Thaler und 
durch das llachc Oberschlesien schwankt sie meist zwischen 
400 und 500 Fufs Meereshóhe. Es hat mir an Zeit gebro-
chen, mehrere genaue Messungen defshalb in Polen anzustcl-
len, in Schlesien aber wird die Hóhenlage der Stadte Brieg 
418, Namslau 4 2 3 , O e l s 4 8 0 , Pietschen 579 , Schurgast 454, 
Wartenberg 461 P. Fufs iiberm Meere, welche theils auf dem 
blauen Letten, oder in dessen Nahe in glcicher Hóhe liegen, 
dessen Niyeau bezeichnen, und nur yon Rybnik an, das 660 
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P. Fufs iiber dem Meere liegt, steigt das Niyeau noch etwas 
bis in die Nahe des Gypsgebirges bei Pschów. 

§. 176. 
Schichtung uncl Lageriuig. 

Die Schichtung der Formation ist durch die Abwechse-
lung yerschiedcner Felsarten ausgedriickt, bei den einzelnen 
Felsarten selbst aber oft schwer zu beStimmen. Der blaue 
Letten ist freilich oft schieferig, aber nicht deutlich; von den 
Sandsteinen sind nur einige deutlich geschiclitet, wie z. B. 
die bei Nagorzyce an der Pilica und bei Inowlodz, andere wie 
der Eisensandstein schon weniger, das Hieselconglomerat und 
der grobkórnige Sandstein in der Nahe der Mooi-kohlenflótze 
gar nicht; dagegen zeigen wieder die Kohlflótze und manche 
Eisensteinlagen deutliche Schichtung. Im Ganzen genommen 
ist aber die Schichtung sehr unregehnafsig horizontal oder we-
nig geneigt, bleibt sich in kurzeń Entfernungen nicht gleich, 
und stellt oft nahe an einander liegende flachę Mulden dar. 
Nur da, wo die Formation an altere Gesteine angelehnt ist, 
heben sich ihre Schichten etwas heraus, und nehmen eine 
starkere Neigung an. 

Was die Lagerung der Formation anbelangt, so liegt sie 
iibergreifend iiber zwei altern Formationen, namlich: 

auf erzfiihrendem Muschelkalk und 
auf Jurakalk. 

Den erzfiihrenden Muschelkalk iiberlagert sie vonKuznic-
ka nowa bei Sławków an in der Richtung gegen Nordwest 
am Fufse der Kalkberge bei Lęka, Bugay, Chrusczobrod, Su-
lików, Siewirz und Mierzęcice bis Sonczow, und ebenso rund 
om die Kuppen, welche derselbe bei Brudzowice und Dzewki, 
bei Niwlu und Mrzyglód bildet. 

Auf Jurakalk liegt dieselbe ausgezeichnet bei Niegowo-
nice, Rokitno, Wisoka, Czękowice, bei Poremba, Zawierce, 
zwischen Mrzyglód und Niwki, rund um Pynczyce herum, fer-
ner langs dem langen zusammenhangenden Felsenzuge des do-
lomitischen Jurakalks von Kromolow an iiber Losnica, Blano-
wice, Paproszice1, Paszkoszowice und Rudnik bei Wladowice, 
Jaworznik bei Żarki, und weiter fort langs dem Fufse dieser 
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Bei-ge bei Olstyn, Czenstochau, Zlochowicc bei Kłobucko, bis 
gegen Wieluń, ferner am nordlichen Fufse der Berge von 
Woschnik bis Lublinitz und an der Pilica bei Brzustówka, To-
maszow und Inowlodz. Auf allen diesen Punkten ist schon 
iiber Tage diese Auflagerung sehr genau zu beobachteri, sie 
ist aber auch durch bergmannische Versuche, die oben schon 
angegeben sind, auf solchen Punkten entschieden, welche vom 
Ausgehenden derselben oder der iiber Tage sichtbaren Granz-
linie des Jurakalks entfernt sind. Die Yersuche bei Blano-
wice, Trzebiczka, Jaworznik, und zwischen Spala und Inow-
lodz haben in der Tiefe von sechs und mehr Lachtern den 
Kalkstein nachgewiesen, und wenn der Eisensteinbergbau bei 
Panki und weiter westlich in Schlesien diefs nicht gethan hat, 
so kommt diefs daher, weil hier der Kalkstein schon viel tiefer 
liegt, und man nach Durchteufung des blauen Lettens meistens 
auf schwimmenden Sand kam, der tiefere Yersuche sehr er-
schwerte oder ganz hinderte. 

Bedeckt wird umgekehrt die Formation immer nur von 
wirklichen Alluvionen, denn die Kreide, der Grobkalk und an-
dere tertiare Schichten, welche darauf aufliegcn konnten, sind, 
wie schon erwahnt, in jenen Gegenden nicht entwickelt. Nur 
die eigentliche Braunkohlenformation, die iiber der Kreide 
liegt, kann in den Gegenden von Kalisch, von Wroclawek und 
sonst an der untern Weichscl vielleicht hier und da unsere 
Formation bedecken, doch sind bis jetzt keine bestimmten 
Beobachtungen dariiber vorhanden. 

' §. 177. 
Ver steinernngen. 

Die Formation des Moorkohlen - und Lettengebirgs ist 
reich an schonen und seltenen Yersteinerungen, welche zum 
Theil im blauen Letten, viel haufiger aber in denEisensteinen 
desselben eingeschlossen sind, und diese sehr leicht von den 
ahnlichen Eisensteinen des altern Steinkohlengebirgs und un-
serer weifsen Liassandstcinformation unterscheiden lassen. — 
Vorziiglich sind diese Versteinerungen in denjenigen Gegen-
den in grofser Menge yersammelt, welche von dem Felsen 
tragenden dolomitischen Jurakalkzuge nicht sehr entfernt 
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sind, also vorziiglich Lei Żarki, um Panki, Prauska und Wie-
luń; selten sind sic in den hoher liegenden Gegenden um Kro-
molow und Siewirz, oder bei Inowlodz und in der schlesischen 
Ebenc; doch fehlen sie nirgends ganzlich, wenn sie auch nur 
zerstreut und nicht in ganzen Muschelbanken wie bei Panki 
Yorkommen. Da ich jenen Felsenzug ais einen Korallenriff 
der Vorwelt bctrachte, so mógen wohl die Mollusken in dcsser, 
Nahe und in den Busen, welche es bildete, den bequemsten 
und ruhigsten Wohnort, also auch hier in grófster Menge ihr 
Grab gefunden haben. 

Yiele dieser Yersteinerungen sind dieselben, welche wir 
auch im Jurakalk antreffen und oben verzeichnet wurden, und 
man hat defshalb wohl behauptet, dafs beide Formationen ganz 
gleiche Yersteinerungen enthielten, allein ich werde zeigen, 
dafs diefs ein zu rascher Schlufs war, und dafs viele Petre-
facten des Jurakalks in dieser Formation ganzlich fehlen, und 
umgekehrt andere sich darin vorfinden, welche impolnischen 
Jurakalk nicht bekannt sind. Der feine, zarte Letten und die 
ebenfalls zarte Massc des Spharosiderits haben die Erhaltung 
der Muscheln mit ihren Schalen weit vollkommener gestattet, 
ais die Masse des Jurakalks, wo wir gewohnlich nur Steinkerne 
davon antreffen. 

V e r z e i c h n i f s . 

/ . Pflanzenreste. 

1) Bituminóscs Holz von dikotyledonischen Baumen, vor-
trefflich erhalten, iindet sich im Letten bei Pynczyce, weniger 
schon in den Moorkohlenflotzen bei Kromolow, Rokitno, W i -
soka, im blauen Letten in ganzen Stamm- und Aststiickcn in 
den Gegenden von Panki, Wieluń und Prauska. 

2) In Eisenstein und Schwefelkies verwandeltes Holz fin-
det sich im Eisenstein und in dem blauen Letten bei Kostrzyn, 
Kowale, Strojec, Krzyworzeka und auf mehreren Punkten in 
Schlesien, eben so bei Kromolow und Wladowice. 

3) Abdriicke von Pilanzenstangeln im Kieselconglomerat 
bei Wisoka. 
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II. Thierreste. 

A. A u s ( l cr C l a s s e d e r M o l l u s h e n : 
a) Aus der Ordnung der Ceplialopoden: dic Poljtha/amia. 
4) A m m o n i t e s b i f u r c a t u s SCHL., der im benachbar-

ten Jurakalk sehr selten erscheint, ist hier in dem Eisenstein 
die gemeinste Art, und dagegen fehlt der iiberall im polni-
schcn Jurakalk vorhandene A. planulatus vulgaris SCHL. in 
dieser Formation. Er findet sich yorziiglich schon und haufig 
auf der Eisensteinforderung zu Kostrzyn bei Panki, seltener 
bel Kowale, Krzyworzeka und zu Jaworznik bei Żarki. Bei 
Kostrzyn mufs eine unglaubliche Menge dieser Thiere gelebt 
haben, denn in einer sehr grofsen Menge der plattgedriickten 
Spharosideritknollen sind sie wohl erhaiten eingeschlossen, 
und selbst in Eisenstein yerwandelt. Jede Niere schliefst 
blofs einen Ammonit ein, und auf jeden Fali hat das Thier 
auf die Bildung dieser Spharoide grofsen Einflufs gehabt. 
Schlagt man sie sorgfaltig auf, so liegt der Ammonit mit seiner 
breiten Flachę parallel den abgeplattetcn Seiten des Spharoids, 
die innern Windungen oft zerborsten, und diese Hohlungen 
mit Krystallen von Gyps und schwarzer Zinkblende ausgeklei-
det. Auf jener Kostrzyner Fórderung liegen alle Ammoniten, 
stets nur in der obern Eisensteinlage, nie in der untern, und 
in dem Lettenmittel dazwischcn nur sehr selten. 

5) Ein A m m o n i t , der in der Gestalt dem Ammonit. con-
uolutus SCHL. gleicht, aber eine vertiefte Kiickenlinie und 
kleine Knótchen am Anfange der gabelfórmigen Streifung hat. 
Ganz libereinstimmend mit der Zeichnung in BOUHGUET, Traitc 
des Petref. T. 43. Fig. 278. Selten in der Eisenniere bei 
Zwierzyniec unweit Panki. (In der Sammlung des Hrn. Toma-
szewski.). 

6) A m m o n i t e s o r n a t u s SCHL. ( K S O R R P . II. I. Taf. A. 
Eig. 6), auch sehr ahnlich mit manchen Varietaten des Ammon. 
mrians Sow. (Min. Conch. T. 176). Sehr selten in Eisenniere 
von Zwierzyniec. (In der Sammlung des Hrn. Tomaszewski.) 

7) Bruchstiicke von aufserordentlich grofsen Ammoniten, 
die auf einen Durchmesser von 4 Fufs schliefsen lassen, zum 
Theil noch mit der Perlmutterschale. Die einzelnen Conca-
merationen lósen sich von einander, und zeigen rortrefflich 
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die glatten, am Rando krausblatterigen Gelenkflachen. Ich 
fand sie in Spharosiderit yerwandelt im blauen Letten bei 
Kostrzyn und Zwierzyniec, aber nie in den Knollen des Eisen. 
steins eingeschlossen. 

8) N a u t i l i t e s a n g u l i t e s Scnr,., Angulites MOKTF. , 

vortrefFlich mit der farbenspielcnden Perlmutterschale erhal-
ten, nur sehr selten im Letten bei Zwierzyniec erhalten, weil 
er sehr leicht zerbricht. — Es ist derselbe, der bei Bergen 
in Bayern ebenfalls in Eisensteinlagern vorkommt. 

9) A m m o n i t e s s p l e n d e n s Sow. (Min. Conch. T. 103). 
Etwas weniger flach ais der yorige, und von ihm sehr durch 
stark gezahnte graue Suturen unterschieden. Sehr selten, aber 
schon erhalten in Eisenniere von Zwierzyniec. 

10) B e l e m n i t e s a c u a r i u s SCHL., in schwarzen, fa-
serigen Kalkspath yerwandelt, derselbe, wie im bohnenerz-
fuhrenden Jurakalk. Ziemlich selten, sowohl im Letten, ais 
im Eisenstein bei Zwierzyniec, Dankowice und zu Jaworznik 
bei Żarki. Diese Art diirfte iibereinstimmen mit Bel. longis-
simus M I L L E R (Transact. of the Geol. Soc.-, — sec. ser. Vol. II. 
P. I. Taf. VIII. Fig. 1). 

11) B e l e m n i t e s m u c r o n a t u s SCHL. et LAM. Der-
selbe, der in dem polnisclien Kreidenmergel so haufig yorkommt. 
Selten in Eisenniere von Zwierzyniec. (In der Sammlung des 
Hrn. Tomaszewski.) 

1 2 ) B e l e m n i t e s f u si f o r mis M I L L E R (Transact. qf 
the Geol. Soc. i — sec. ser. V. II. P. I. Taf. VIII. Fig. 22- Taf. IX. 
Fig. 5. 7), von der Starkę des B. acuarius, aber von der Al-
yeole bis zur Spitze mit einer breiten, tiefen Rinne yersehen, 
im Ganzen spindelformig (Jnsiformis). Er ist mit den Zeich-
nungen in PARHIUS. Org. Bem. Yol. III. Taf. VIII. Fig. 1 3 , und 
in SCHBÓTER'S Einleitung Yol. IV. Taf. III. Fig. 3 iibereinstim-
mend. Diefs ist also der Hibolithus hastatus und Porodragus 
restitntns von MONTFORT. In braunen durclisichtigenFaserkalk 
yersteinert, sehr selten in der Eisenniere bei Zwierzyniec. (In 
der Sammlung des Hrn. Tomaszewski.) 

13) O r t h o c c r a c o ni ca Sow. (Min. Conch. Taf. 60, 
Fig. 1- 2. 3 - ) , der auch ganz genau iibereinstimmt mit der 
Zeichnung von KNOHR P. III. Suppl. Taf. V . d. Fig. 1 von Gun-



der einzelnen Gelirgs - Formationen. 3 1 5 

dershofen. Walch hielt diesen interessanten Orthoceratit von 
Gundershofen nicht fiir ganz, ich besitze aber nun schon meh. 
rere Exemplare vollkommen cingeschlossen in Eiscnniere von 
Zwierzyniec, woran sich zeigt, dals dieser Orthoceratit aller-
dings nicht langer ais 1—l1 / , Zoll und mit so stunipfer Spitze 
yorkommt, ais ihn Knorr abbildete. Seine Concamcrationen 
liegen immer sehr locker auf einander, und ihre concaven und 
convexen Flachen sind -wie abgeschliffen und fein polirt, so 
wie die convexen Hornscheiben eines biegsamcn Ffeifenrohrs. 
Am aufsersten Rande hat jede solche schiisselfórmige Conca-
meration nach oben einen kleinen hakenformigen Yorsprung, 
der in die correspondirende Yertiefung der nachsten darauf 
liegenden Schale eingreift. Diefs ist der Sipho. Nach Hrn. 
Sowerby's Angabe finden sich die von ihm abgebildeten Exem-
plare in England ebenfalls in Eisenstein yersteinert im Alum-
Clay beiWhitby. — Dieselbe Versteinerung zeigt sich auch 
wieder in chloritischen Kalkschichten der kurlandischenGriin-
sandformation, die mit unserm Łettengebirge gleichzeitig 
seyn diirfte. 

b) Aus der Ordnung der T r o c h e l i p o d c n (einfach spiralfórmig 
gewundencn Schnecken). 

14) Sehr selten nur zeigen sich einfach gewundene Schne-
cken in dieser Formation. Ich sah blofs ganz kleine undeut-
liche Brut von Turbiniten oder Cerithiten im blauen Letten 
von Zwierzyniec,, in dem sandigen Thongestein von NagOrzyce 
an der Pilica und im Eisenstein von Inowlodz. * 

15) Ais grofse Seltenheit mufs daher eine H e l ix gelten, 
mit umgeschlagenem rechtem Mundsaum, der Helix fruticum 
MULL. in der Gestalt ahnlich, in Eisenniere von Zwierzyniec. 
(In der Sammlung des Hrn. Tomaszewski ein Esemplar.) 
B. A u s d e r C l a s s e d e r A c e p h a l c n o d e r M u s c h e l n . 

16) W i r k l i c h e P i n n i t e n finden sich selten in den 
dunkeln kalkigen Kernen der Eisennieren bei Dankowice und 
Truskolasy unweit Panki. Die Art wage ich noch nicht zu be-
stimmen. 

17) M y a c i t e s a n c e p s SCHL. in den aufsern sandigen 
Schalen der Eisennieren von Dankowice und Truskolasy, kommt 
auch in Lothringen in Thoneisensteinen vor. 
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1 8 ) M y a c i t e s r a d i a t u s SCHŁ. (BOUHG. T. 2 4 . Fig. 145. 
147. Encyclop. franę. Taf. 168. Fig. 10, der bisher nur aus 
Jurakalk von Aarau bekannt -war, kommt hier ziemlich selten 
mit dem vorigen in Gesellschaft vor. 

19) M y a c i t e s a s s e r c u l a t u s SCHL. Stimmt yollkom-
men mit der Zeichnung in PAHK. Org. Rem. Yol. I I I . Taf. X I I I . 

Fig. 1 6 aus Bedforshire und mit KMORH P . I I I . Suppl. Taf.Y. 
c. Fig. 2 von Gundershofen. Sowerby hat in Min. Conch. 
Taf. 224. Fig. 1 dieselbe Muschel unter dem Namen Mya? 
l i t e r a t a abgebildet, und die auf derselben Tafel aufserdem 
nach sehr unyollstandigen Exemplaren abgebildeten Arten 
Mya scripta und angulifera diirften davon blolse Varietaten 
seyn. Diese merkwiirdige Muschel zeigt nach Hrn. v. Schlot-
heim Aehnlichkeit mit Mya corrugata L . ; allein ich glaube, 
dafs sie nicht zum Gen. Mya, sondern zum Gen. Cucullaea LAM. 
gehort. Sic ist selten in der Eisenniere von Dankowice. 

20) S a n g u i n o l a r i a t e l l i n a r i a nob., d. i. Soleniles 
łellinarius SCHL., am ahnlichsten mit Solen. vesperłinus L . , in 
den kalkigen Kernen der Eisennieren von Dankowice, im Spha-
rosiderit von Jaworznik bei Żarki, und, nach Bruchstucken zu 
urtheilen, auch in dem von Poremba. 

21) V e n u l i t e s a r c a r i u s SCHL. Dieselbo Muschel, 
welche bei Gundershofen, Aarau und Czenstochau im Jurakalk 
sich findet, ist hier nicht selten in den Eisennieren und Letten 
von Zwierzyniec, Jaworznik eingeschlossen. 

22) V e n u l i t e s d o n a c i n u s SCHL., noch haufiger ais 
die Yorigc Art, und eine der gewóhnlichen Muscheln in den 
Eisennieren von Zwierzyniec, Strojec, Kowale, Krzyworzcka, 
Inowlodz und Jaworznik. 

23) C a r d i u m M u r c h i s o n i nob. ~ P h o l a d o m y a 
M u r c h i s o n i Sow. ~ Bucardites hemicardius SCHL. Diese 
schónc Muschelart, von der ich oben 165 beim Jurakalk aus-
fiihrlich sprach, ist nachst den Ammoniten die haufigste Mu-
schel in den Eisennieren und Spliarosideriten unserer Forma-
tion bei Zwierzyniec, Krzyworzeka, Jaworznik, und kommt 
in sehr grolsen, vortrefflich erhaltenen Exemplaren vor. 

24) B u c a r d i t e s l o n g i r o s t r i s SCHL. Yon dieser 
merkwiirdigen Muschel habe ich nur einen einzigen gut er-
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haltenen Steinkern im blauen Letten bei Zwierzyniec aufge-
funden. Nach genauer Vergleichung stinnnt diese Yersteine-
rung am meisten mit Cardiwn cardissa GM. (Chemn. Conch. 
Tom. VI. Taf. XIV. Fig. 143—146) iiberein, und stammt viel-
leicht davon ab. 

25) C u c u l l a e a t r a p e z o i d e a nob. Eine eigenthum-
liche, dem Myacites asserculatns SCHŁ. etwas yerwandte Mu-
schel, von der ich fest iiberzeugt bin, dafs sie zum Gen. Cu-
cullaea und nicht zu Area gehort; ist bisher weder von 
Sowerby, noch Lamark, nochBrocchi oder Knorr etc. abgebildet 
und zeichnet sich sogleich dadurch aus, dafs die Querrippen 
nicht wie bei Myacit. assercnlatus in der Mitte der Schalen 
einmal spitzwinkelig, sondern zweimal gebrochen sind, unge-
fahr so wie ein halbes Trapezium, und hat im Ganzen vóllig 
die Gestalt eines Schiffrumpfes, der vorn scharf auslauft und 
hinten platt abgestumpft ist. Bisher fand ich davon ein ein-
ziges, aber vollkommen erhaltenes Exemplar in der Eisenniere 
Von Zwierzyniec. 

26) P e c t u n c u l u s - A r t e n , zum Theil dem Pect.pnhinatus 
ahnlich, aber selten ganz guterhalten, sind nicht selten, undmeisrt 
nur in jungen, unausgewachsenenExemplaren in den Eisenstei-
nen von Dankowice, Zwierzyniec, Truskolasy und Inowlodz. 

2 7 ) T r i g o n i a c o s t a t a L A M . , S. oben § . 1 6 5 , in ganz 
yortrefflich mit der Schale erhaltenen Exemplaren und noch 
haufiger ais Steinkern in den Eisennieren von Dankowice, 
Zwierzyniec, Kowale, Krzyworzeka und Jaworznik bei Zarlu. 
Ganz dieselbe wie im Jurakalk von Polen und Gundershofen. 
Einige Exemplare sind verlangert, und gleichen dann der Tri-
gonia elongata Sow. (Min. Conch. Taf. 431), welche aber ganz 
gewifs keine eigene Art, sondern nur Varietat von Tr.costata ist. 

28) L u t r a r i a a m b i g u a Sow. (Min. Conch. Taf. 227). 
Die unter diesem Namen abgebildete Muschel, welche Hr. 
Sowerby spater zu seinem Gen. Pholadomya zabite, gehort 
zu denen, dereń Genus wir noch gar nicht mit Zuverlassigkeit 
kennen. Hr. Schlotheim rechnet sie zu seinem Donacites he-
micai-dius, allein zu Donax gehort die Muschel sicher nicht. 
Ich habe geglaubt, sie zu Trigonia zahlen zu lidnnen, allein 
sie klafft etwas an der yordern Seite, und schliefst sich also 
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dadurch an die Myaceen und Miaetraceen, durch die Gestalt 
aber an die Cardiaceen an. Ob sie also wirklich zum Gen. 
Lulraria gehort, mufs ich noch unentschieden lassen, denn 
ich sah nie das Schlofs daran. Es ist aber ganz genau die 
oben angegcbene und von Sowerby abgebildetc Art, welche 
fast die gemeinste Yersteinerung in den Eisensteinen auf allcn 
bei der yorigen Art genannten Fundorten ist. Yielleiclit 
ist davon auch die Pholadomya aecjualis Sow. (Min. Conch, 
Taf. 546- Fig. 3) nicht wesentlich yerschieden. 

29) L u t r a r i a l i r a ta Sow. (Min. Conch. Taf. 225), der 
yorigen Art nahe yerwandt, habe ich dagegen nur in einzelnen 
Exemplaren von Zwierzyniec gesehen. 

30) D o n a c i t e s A l d u i n i A. BRONGBT. (S. oben 165), 
wahrscheinlich eine Trigonia, selten in den Hernen der Eisen-
niere bei Dankowice. 

31) Ein grofser My t i l u s (Steinkern) aus dcmselben Ei-
senstein yon Dankowice. 

32) Jungę, aber sehr zahlreiche Brut des M y t u l i t e s 
o s t r a c i n u s SCHŁ., welcher zum Gen. Calillus Cuv. gehort, 
und yon dem ich ausfiihrlicher bei der Kreideformation spre-
chen werdc, ist sehr gemein im blauen Letten bei Zwierzyniec. 

33) Endlich finden sich noch unbcstimmbare P e c t i n i 
n i t e n in den sandigen Schalen der Eisenniere bei Truskolasy 
und bei Inowlodz. 

Hr. y. Oeynhausen*) hat die sonderbarc Behauptung auf-
gestellt, dafs dicsc Yersteinerungen des blauen Lettengebirgs 
und seiner Eisensteine der Formation fremd waren, worin sie 
sich jetzt finden, dafs sie also nicht dienen konnten, das rela-
tive Alter der letztern zu bestimmen, und dafs sie yielmehr 
aus dem nahen Jurakalkgebirge abstammten. Die Griinde, die 
er dafiir angibt, sind: 

1) derMangel dieser Versteinerungen in dem Theile der 
Formation, der entfernt vom Kalkgebirge liegt, und umgekehrt 
ihre Haufigkcit nahe an der Granze des Kalkgebirgs; 

2) weil im Eisensteingebirge ganz dieselben Yersteine-
rungen wie im Jurakalk yorkamen. 

*) Geogn. Beschrcibung yon Oberschlesien, § . 1 4 3 . 183 u. 185. 
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Ich habe schon frtiher meine Meinung gegen diese unhalt-
bare Hypothese angedeutet,*) aber jetzt mufs ich sie etwas 
bestimrater widerlegen. 

Ad 1. Die Behauptung, dafs der Eisenstein des blauen 
Lettengebirgs nur in der Nahe des Jurakalks Yersteinerungen 
enthalle, ist an sich falsch, denn einzelne Muschelyersteine-
rimgen finden sich auch entfernt vom Kalkstein auf mchreren 
Punkten in Schlesien, z. B. bei Malzdorf und Ludwigsdorf. 
Wenn sie aber auch in jenen Gegenden ganzlich fchlten, so 
ist diefs durcliaus kein Grund, sie fiir fremdartig anzusehen, 
weil wohl hinlanglich bekannt ist, dafs in einer und derselben 
Flótzformation manche Districtc reich an Petrefacten sind, 
wahrend sie in andern fehlen, weil die Yerhreitung der leben-
den Thiere ebenfalls nicht gleichfórmig ist. Uebrigens ist es 
aber bekannt, dafs in den stillen Busen und Einbuchten eines 
klippenreichen Meeresufers die Mollusken am haufigsten sich 
aufhalten, mithin auch hier am Felsenzuge des Jurakalks, der 
ein solches altes Meeresufer darstellt, in der griifsten Menge 
lebten und vom blauen Letten eingeschlossen wurden. 

Ad 2- Die Behauptung, dafs die Yersteinerungen des 
Lettengebirgs ganz dieselben wie im Jurakalk waren, ist nicht 
ganz richtig, denn es fehlen im Lettengebirge alle Zoophyten, 
Echiniten, Ostraziten, Terebrateln, welche im Jurakalk sehr 
haufig sind, und ihn charakterisiren und viele Species anderer 
Geschlechter. Von allen in beiden Formationen genau be-
kannten Petrefacten sind nur folgende beiden gemeinschaft-
lich: Ammoniles bifurcatus, Belemnites acuarius, Fennlites 
acarius, Fenulites donacinus, Trigonia cosłala, Cardium Mur-
chisoninob., Lutraria ambigua und Donaciles Arduini,— Da-
hingegen sind die im Lettengebirge yorkommenden Ammoniles 
ornalus und splendens, Nautilites angulites, Belemnites cana-
liculalus, Ortliocera conica, Myaciles anceps, radialus und as-
serculatus, Sanguinolaria lellinaria, Bucardites longirostris 
und Cucullaea trapezoidea bisher im polnischen Jurakalk noch 
gar nicht gefunden worden. Diefs allein stellt schon Hrn. 
v. Oeynhausens Ansicht sehr in Zweifel, aber was sie yollends 

*) In LEOHHWS la i c l i enb . d. Min. fiir 1825. p . 769 sq. 
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ganz und gar widerlegt, ist derUmstartd, dafs im Jurakalk alle 
Yersteinerungen in Kalkstein und Feuerstein yerwandelt sind, 
niemals in Spharosiderit und Eisenoxydhydrat, woraus sie im 
Lettengehirge bestehen. — W i e kann nun eine solche in 
Eisenstein yerwandelte Muschel aus dem Jurakalk abstammen, 
und nur zufallig in den blauen Letten gekommen seyn? — 
Wenn die Ammoniten bei Kostrzyn dem Lettengehirge fremd 
Seyn sollten, so miifsten es auch die Spliiirosideritnieren seyn, 
worin sie eingeschlossen sind, und diese miifsten also auch 
aus dem Jurakalk abstammen, -worin sich dayon keine Spur 
zeigt. — Diefs -widerspricht so sehr der Natur, dafs die Hy-
pothese yollig unhaltbar ist, und yielleiclit nur angenommen 
ward, ais Hr. v. Oeynhausen einmal den Glauben gefafst hatte. 
dafs das blaue Lettengehirge zum aufgeschwemmten Lande ge-
hóre, in welchem solche See-Conchylien nicht yorzukommen 
pflegen. — Die Thiere, welche im Eisenstein und Letten 
eingeschlossen sind, miissen eben so gut z u d e r Z e i t gelebf 
haben, ais d i e s e sich bildeten — wie alle Geschiipfe, welche 
in andern Formationen eingeschlossen sich zeigen, damals 
leEten, ais diese sich absetzten. Wenn diefs nicht statt fande, 
wiirden die Petrefacten fiir geognostische Formationsbestim-
mungen gar keinen Werth haben. 

§ . 1 7 8 . 

Einfltifs der Formation anf den Boden nnd die 
Ve getation. 

Da, wo der blaue, rothe und bunte Letten frei zu Tage 
geht, der das Eindringen des Wassers hindert, zeigt sich ein 
sehr schwerer, saurer Boden, der nur in erhohter Lage ais 
Ackerland diencn kann. In den Thalern und Niederungen 
ist er hingegen fast stets mit Sumpf bedeckt, und tragt nur 
saure, wenig yortheilhafte Wiesen, Ist der blaue Letten mit 
Sand bedeckt, so entsteht ein gemischter, theils trockener, 
theils feuchter, aber immer steriler Boden, der meistens ais 
magerer W^eidegrund wiiste liegt. Herrscht der lose Sand 
endlich ganz yor oder ist mit Eisensandstein gemengt und be-
deckt, so ist der Boden im hochsten Grade steril. Die Hóhen 
bei Truskolasy, Stany, Przystań und Krzepice um Panki, meh-
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rere Punkte bei Prauska und zwischen Inowlodz und Opoczno, 
wo dieses statt findet, gehóren gewifs zu den sterilsten in ganz 
Polen, wo kaum einzelne sparsame Grashalme und Biischel 
von Binsen oder kleine verkruppelte Wachholderstrauche ihr 
hiimnicrliches Wachsthum fristen. — Der Einflufs der For-

« 

mation auf die Vegetatioii ist mithin immer ein ungunstiger, 
und nur, wo die Walder darauf nicht zu sehr gelichtet sind, 
hat sich durch dieselben der Boden etwas gebessert. 

Alle Wasser , welche sich im blauen I<etterigebirge sam-
meln, sind von schlechter Beschaffenheit, weil der sich zer-
setzende Schwefelkies schwefelsaure Salze erzeugt. Aus dem 
Eisensandstein hingegen tpiellen hier und da, z. B. am Fufse 
des Capellenbergs bei Inowlodz, reine mit wenig kohlensaurem 
F,isenoxydul geschwangerte Quellen hervor. 

§ . 1 7 9 . 

B e n u t z u n g. 

Der blaue Letten, so wie einige andere Thonarten dieser 
Formation, der erstere, wenn er Jahre lang an der Luft ge-
legen hat, sind ais feuerfeste Thonarten vortheilhaft zu be-
niilzen. Die davon gefertigten feuerfesten Ziegel und die daraus 
ilargestellte Masse zum Zumaclien der Hohófen haben sich 
auf dem Eisenhiittenwerk Panki, bei der Kalkbrennerei zu 
Piekło und auf mehreren Orten in Schlesien ais sehr gut be-
wahrt. Hier und da in Schlesien, so wie in der Gegend von 
Kromolow, wird er auch wie die ihm iihnlichen Schichten in 
England ais Walkerthon in den Tuclifabriken benutzt. Di* 
Moorkohlenflótze, welche die Formation einschliefst, werden 
bis jet/.t blofs noch sehr unbedeutend bei Kromolow und Po -
rembabenutzt; allein ich habe schon oben erwahnt, dafs diese 
Kohlen ais gewóhnlichesBrennmaterial in Zukunft gewifs noch 
grófsere An>vendung finden werden, nur zur Darstellung von 
Kofcks diirften sie sich nicht eignen. 

Den grófsten Nutzen schafft die Formation durch ihren 
Reichthum an Eisensteinen. Da diese alle ein etwas kaltbrii-
chiges Eisen geben, so sind sie besonders geeignet zur Dar-
stellung eines guten Gufseisens. Einige von ihnen sind von 
łorziiglicher Giite und Keichhaltigkeit; wie z, B. die von Malz 

geognost, Bescht«ib, fon PoUn, II. 21 
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dorf in Schlesien, und alle geben, wenn man besonders Ge-
legenheit hat, sie mit oekerigen Eisensteinen aus der Mu-
schelkalkformation zu verschmelzen, doch auch ein sehr 
brauchbarcs Stabeisen; nur von den sehr sandigen Eisen-
erzen fallt ein schlechtes Stabeisen. In Polen yerschmel-
zen jetzt die Hohofen zu Poremba bei Siewirz, Miaczow 
und Maslonski-piec bei Żarki, Panki, Czaikow, der fiirstlich 
Hohenlohe'sche Hohofen unweit Cissówka und der bei To-
maszow blofs Eisensteine aus dieser Formation. In Ober-
schlesien verschmelzen die Hohofen zu Neudorf bei Prauska, 
Bankau bei Kreuzburg, Borek und Sausenberg bei Rosen-
berg, Rreuzburger Hiitte, Zborowski, Molna und Tanin bei 
Lublinitz, zu Rauden, Hoschlitz bei Kieferstadtel und einer 
bei Falkenberg ebenfalls blofs dergleichen Eisensteine; an-
dere Hohofen, ais die zuGutentag, Bonher und Koschmi-
der Hohofen bei Gutentag, Kolonowsko, Malapane, Poli-
woda, Kodlub und Sloyenzitz zum Theil diese Eisensteine, 
yersetzt mit oekerigen Erzen aus der Muschelkalkformation 
von Tarnowitz und Grofs-Stein. 

180. 
Vergleichung der Formation mit dem Forhommen in andern 

Landem z nr Bestimmnng ihres relativen Alters. 

Hr. v. Oeynhausen hat den Theil der Formation, der 
zwischen Kromolow, Siewirz und Mrzyglód gelagert ist, und 
die machtigeren Moorkohlenflótze einschliefst, mit dem Na-
men: jungste Sandstein- und Steinkohlenformation genannt, 
und von dem Thoneisensteingebirge zwischen Siewirz und 
Wieluń und in Schlesien getrennt, welches er schon zu 
dem aufgeschwemmten Lande ziihlte. Er hat selbst schon 
zugestanden, dafs beide sich in einander verliefen und eine 
bestimmte Granzlinie zwischen ihnen nicht gezogen werden 
konne. Eben dieses beweist schon, dafs die Trennung eine 
widernatiirliche war, und ich glaube hinlanglich nachgewie-
sen zu haben, dafs beide aus g l e i c h e n Felsarten zusam-
mengesetzt sind; dafs zwischen ihnen nur órtliche Yerschie-
denheiten statt finden, indem die Kohlflótze nur in dem 
obern Warta-, Mastonica- und Przemsa-Thale maclitig, wei-
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ter abwarts nur ais schwachere Flótze oder ais blofse Spu-
ren abgelagert sind; dafs der Eisenstein (Spharosiderit) die 
Moorkohlenflótze ebenso begleitet, ais den blauen Letten 
ohne jene, und nur in seiner Quantitat yari irt— kurz, dafs 
dieses ganze Gebilde nur e i n e geognostische Formation ist. 

Yon dem Theile, den Hr. y. Oeynhausen ais jiingste 
Sandstein- und Steinkohlenformation bezeiclinete, stellt er 
S. 408 seines oft genannten Wcrkcs selbst die sehr rich-
tige Ansicht auf, dafs sie dem Quadersandstein gleiehzeitig 
sey. Da aber zwischen unserer Formation und dem deut-
schen Quadersandstein doch petrographisch ein grofser Un-
terschied statt findet, so mufs ich anderwarts die analogen 
oder parallelen Gebilde aufsuchen, die zwar derselben For-
mation angehóren, aber petrographisch ihr naher stehen. 

Schon Werner hat das Daseyn dieser Formation er-
kannt, besonders nach ihrem isolirten Vorkommen bei Wehrau 
in der Lausitz. Er nannte sie das Eisenthongebirge, cha-
rakterisirt durch zahlreiche und schon erhaltene Muschel-
und Schneckenyersteinerungen in Thoneisenstein, der zwi-
schen zwei Sandsteinschichten eingeschlossen war. Er hat 
aber niemals bestimmt erklśirt, dafs diese Bildung dem Qua-
dersandstein gleiehzeitig sey, weil er sie fiir zu local an-
sah. Hr. v. Humboldt, in seinem beriihmten Werke : Sur les 
gisement des roches §. 33, fafste die eisenschiissigen und 
griinen Sandsteine mit Braunkohlen und die chloritische 
Kreide ais eine Formation zusammen, die zwischen Jurakalk 
und Kreide liege; allein auch er trennte dayon noch den 
Quadersandstein, den er damals 1822 noch fur alter ais Jura-
kalk hielt. — Die genaue Kenntnifs der Gebirgsmassen zwi-
schen dem Jurakalk (Oolit series) und der Kreide in Eng-
land und Frankreicli yerdanken wir Smith, Conybeare, Buk-
land, Preyost, Boue und Fleuriau de Belleyue. — Den Be-
weis, dafs diese Schichten parallel und gleiehzeitig dem 
deutschen Quadersandstein und Plauener Kalk sind, haben 
sodann Hausmann, Keferstein und Hoffmann geliefert, und 
so kann es jetzt schpn ais ausgemachte Thatsache gel-
ten, dafs; 

2 1 * 
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Quadersandstein, Eisensandstein, Grunsand und die 
damit verbundenen Thon- und Mergelmassen eine und 
dieselbe Formation zusammensetzen, welche in der 
allgemeinen Reihenfolge auf dem Jurakalk aufruht, 
und von der Kreide bedeckt wird, und fur welche 
eigentlich noch bis jetzt ein allgemein passender 
Name fehlt. 

In diese Formation gehort nun ganz bestimmt auch die 
Bildung, welche ich bisher mit dem Namen des M o o r . 
k o h l e n - u n d L e t t e n g e b i r g e s in Polen und Schlesien 
bezeichnet habe. 

In England ist nach Conybeare und Bukland die For-
mation zwischen der eigentliclien Kreide und dem Oolithen-
kalk (Jurakalk) aus 4 Gliedern zusaruraengesetzt, welche 
von oben nach unten gezahlt sind: 

Chalkmarl (Kreidenmergel), 
Greensand (Grunsand), 
Ifealdclay (Thon der Walder) und 
1 ronsand (Eisensand). 

Von diesen gehort der Kreidenmergel nach seiner gan-
zen Beschaffenheit zu demselben Gestein, welches in Frank-
reich craye hifau und craye chlorite genannt wird, und 
wozu auch der deutsche Plauener Kalk gehort. Ich halte es 
fiir viel zweckmafsiger und naturlicher, dieses kalkige Glied 
jener Reihe, das sich nach oben in wirkliche Kreide ver-
lauft, zur Kreidenformation und zwar zu dereń unterer Ah-
theilung der harten oder groben Mergelkreide zu zahlen, 
welche einen so grofsen Theil der Nordkarpathenlander be-
deckt, und von welcher ich bald die vollstandige Schilde-
rung geben werde. — Es bleiben also blofs Grunsand, 
JTealdclay und Eisensand ais die thonigen und sandigen 
Schichten iibrig, welche die Sandsteinformation zwischen 
Jurakalk und Kreide zusammensetzen, und welcher der deut-
sche Quadersandstein entspricht. 

Der eigentliche Griinsand, ein chloritischer Sand, ist 
im westlichen Theile von Polen nicht vorhanden, und fehlt 
also auch iiber unserm blauen Lettengehirge; er kommt erst 
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im óstlichen Theile des Landes unter der litthauischen Kreide 
zum Yorschein. 

Dahingegen ist der englische Wealdclay, worauf die 
Walder von Kent, Surrey und Sussex stehen, ein dunkler 
zaher Thon, der in blauen und grauen kalkigen Mergel von 
erdiger und zerreiblicher Beschaffenheit iibergeht, Knollen 
von Schwefelkies, Gyps und gelegentlich Concretionen von 
thonigem Kalkstein einschliefst, unserm blauen Letten sehr 
ahnlich. Eisensteine und Muscheln sind in England darin sel-
ten; die letzteren haben sich alle in dem dariiber liegenden 
Griinsand angehauft; im Ganzen ist aber seine Uebereinstim-
mung mit unserm blauen Letten nicht zu verkeniten. Der 
englische Wealdclay soli blofs Siifswasserschnecken enthal-
ten, unser blauer Letten enthalt blofs Meergeschópfe, und 
darin liegt der einzige Unterschied zwischen beiden. 

Der englische Ironsand, der in England meist unter dem 
Wealdclay liegt, bei uns zum grofsten Theil auf dem blauen 
Letten und nur zum Theil unter ihm, ist aus einer Reihe von 
Schichten zusammengesetzt, in welchen Sand und Sandstein 
vorwalten, und welche zuweilen abwechseln mit untergeord-
neten Schichten von Thon, Walkererde und Ocker. Der Sand 
und Sandstein sind ganzlich kieselig, und enthalten oft so viel 
braunesEisenoxyd, dafs sie ais Eisenerz gelten kónnen; nimmt 
der Eisengehalt ab, so wird der Sandstein von lichterer gel-
ber Farbę. Die Textur des Sandsteins ist ganz mechanisch; 
er bildet oft grobe Conglomerate, indem gerundete Kiesel 
von Taubenei- bis zu Nadelkopfgrófse in ein eisenschiissig 
kieseliges Cement eingeschlossen sind, und diese gehen bis 
in feinkornige Sandsteine iiber. Die Formation enthalt vor-
ziiglich in Bedfordshire, Dorsetshire und bei Hastings eine 
betrachtlichc Quantitat von fossilem Holz. Der Sandstein 
wechselt mit diesen Schichten hier uud da so regelmafsig, 
wie in der grofsen Kohlformation, z. B. bei Lulworth Cove in 
Dorsetshire, w o die Schichten vollkommen den Charakter ei-
ner unvollkommenen Kohlformation annehmen, und zu Bex-
hill- in Sussex hat man versucht, dieses Brennmaterial zu ge-
winnen. Kieseliges und verkiestes Holz findet sich ebenfalls 
>n dieser Formation, und die Ockerschachte von Shotoverhil! 
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zeigen ahnlichen Schichtenwechsel, wie die Schachte am Ca. 
pellenberge bei Inowlodz gezeigt haben. In den Eisenstein, 
gruben in den Waldern yon Sussex, besonders in dem Parkę 
des Grafen y. Ashburnham, lindet sich fester Sandstein und 
21 Fufs dicke lose Sandschichten, und darauf liegt ein Mergel, 
worin 9 yerśchiedene Schichten von Eisenstein und grauem 
Kalkstein inneliegen. Von den Versteinerungen, die der For 
mation angehoren, finden sich die meisten zu Faringdon in 
Berkshire (Nautiliten, Ammoniten, Belemniten, Ostraziten, 
Terebrateln, Echinitenstacheln und Spongien). Ammoniten 
sind darin sehr gemein in Oxfordshire und tellinenartige Mu-
scheln im Eisenstein von Shotover. Der eisenschiissige Mer-
gel von Shanklin Chin auf derlnsel Wight enthalt ein- undzwei-
schalige Conchylien, und die tiefsten Schichten nahe bei Sand-
own yerśchiedene Muscheln. *) 

Nach dieser Schilderung von Conybeare ist es unmoglich 
zu yerkennen, dafs der englische Ironsand und die ihn beglei-
tenden Kohlllótze und Thon - und Mei-gelschichten mit Eisen-
steinen unserm polnischen Eisensandstein, Kieselconglomerat, 
Moorkohlenflótzen und blauen Letten mit Eisensteinen vóllig, 
sowohl im Gestein ais in der Lagerung iiber dem Jurakalk, 
gleichen. Sehr zu wiinsclien ware noch eine sorgfaltigere 
Vergleichung ihrer beiderseitigen Petrefacten, denn die eng-
lischen sind noch viel zu wenig genau bestimmt; aber schon 
das Vorkommen der Ammoniten und Belemniten und der zwei-
schaligen Muscheln im Eisenstein in England liifst auch hierin 
grofse Uebejreinstimmung vermuthen. 

Ganz gewifs finden sich diese Schichten auch im nord-
lichen Frankreich unter der Kre ide , allein die yorhandenen 
Beschreibungen scheinen sie zu sehr mit manchen Schichten 
des eigentlichen Griinsands und der chloritischen Kreide ver-
wechselt zu haben. 

Im nordlichen Deutschland hat aufser dem Quadersand-
stein Hr. Hausmann **) auch mit Bestimmtheit die Schichten 

*) Zu verglcichen COHIBEARE and PmLirs, Outlines ojthe Geol. oj 
Engl. p. 133 — 143-

* * ) Uebersicht der jiingern Flotzgebilde im Flufsgebiete der W e 
ser p. 439 — 450. 
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nachgewiesen, welche dem wirklichen Ironsand und Greensand 
der Englander entsprechen. Er hat sie unter dem Namen 
m i t t l e r e s a n d i g e G r u p p e d e r F o r m a t i o n d e s 
w e i f s e n K a l k s zusammengefafst, und also auch dort zwi-
schen dem weifsen Kalk (Jurakalk) und der Kreide gelagert 
gefunden. Dazu gehóren die sandigen und mergeligen Ge-
steine vom Sutmerherg bei Goslar, vom Butterberg bei Harz-
burg, vom Gallberg und Spitzberg bei Hildesheim und von 
Heimburg. 

In Scandinavien, und zwar in Schonen und Bornliolm, 
liegt auf der steinkohlenfiihrenden Liasformation ein blauer 
Mergel mit Gypsconcretionen, ebenso im nórdlichen Theile von 
Jutland im Kirchspiele Wenzyseel. Sie entspricht genau dem 
englischen Wealdelay oder Blne Marle, und mithin auch 
unserem blauen Lettengebirge bei Panki, Wieluń und in 
Schlesien. Die Kreide liegt in jenen Gegenden ebenso wie 
in England darauf. 

X . Capitel. 

Die Formation des eigentlichen Griinsands. 

181. 
For kommen in Polen. 

Diese Formation, der vorigcn im Alter gleich oder sehr 
nahe stehend, ist in Polen nur sehr wenig entwickclt. Bis 
jetzt ist sie blofs bekannt unter der schreibenden Kreide, eine 
Meile westlich von Grodno in Litthauen, nahe an der jetzigen 
polnischen Granze, wo sie Flótze von einigen Lachtern Mach-
tigkeit bildet. Ferner zeigt sie sich unweit Miała am Niemen 
(Memelflufs), und an demselben Flusse zwischen Lossofsna 
und Sallurya in Neu-Preufsen. 

Auf allen diesen Punkten besteht . "e aus einer feinen, 
staubartigen Griinerde, oder eigentlich erdigem Chlorit, mit 
feinem Sande gemengt, der sich durch Schlammen leicht davoa 
trennen lafst. In diesem geschlammten Zustande hat die Masse 
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eine sehr schóne berggrune Farbę, gleicht der Veroneser 
Erde, und wird in der Gegend ais Farbematerial zum Anstrei-
chen der Mauern und Wandę benutzt. Klaproth hat die aus 
Ost-Preufsen analysirt und zusammengesetzt gefunden aus 53 
Kieselerde, 12 Thonerde, 3,5 Magnesia, 2,5 Kalk, 17 Eisen. 
oxydul und 11 Wasser, und gleicht also vóllig andern soge-
nannten Chlorilen aus Eisenoxydulsilicat mit einigen andern 
Silicalen yerbunden. 

Zu derselben Bildung gehort wahrscheinlich auch die von 
Urn. v. Ullmann zu Popilany an der Windau in Nord-Litthauen 
aulgefundene kalkige Formation. Was ich davon sah, be-
stand aus einem mit griinen Chloritkórnern gemengten san-
digen, weifsen und grauen Kalk, der sehr vielc Yersteinerun-
gen und sehr viele kleine Bohnerzkórner einschliefst, und mit-
unter dem chloritischen Grobkalk von Weinheim ahnelt; denn 
manche Partien davon nehmen sehr viel Festigkeit und solche 
schwarze und braune Farbung an, wie die Grobkalke bei 
Weinheim und im Vicentinischen, welche mit Trappen in 
Beriihrung kommen und mit ihnen wechseln. (Hrn. Brong-
niarts terrain calcareo-trapeen.) Bei Popilany kommen darin 
sehr haufig Stiicke bituminóses Holz und sandige Eisennie-
ren vor, welche schóne Ammoniten einschlielsen. Die Eisen-
nieren bilden eine Lage in einem untergeordneten Flótz von 
schwarzem, schwefelkicsreichem und alaunhaltigem Letten. — 
Man konnte in Yersuchung kommen, diese Bildung fur tertiai 
zu halten, allein die darin eingeschlossenen Petrefacten sind 
dem Grobkalk ganzlich fremd und gleichen vollkommen denen 
im englischcn Grunsand und im Eisenstein unsers blauen Let-
tengebirgs bei Panki, daher ich dieselbe ais ein Glied der 
Griinsandformation ansprechen mufs. Was ich von Verslei-
nerungen, die mitunłer vortrefflich und mit der Perlmutter-
schale erhalten sind, in Hrn. v. Lllmanns Sammlung sah, und 
wovon ich selbst einige Exemplare erhielt, so konnte ich fol-
gende bestimmen: 

1) O r t h o c e r a c o n i c a Sow., dieselbe wie im Eisen-
stein von Zwierzyniec bei Panki. 

2 ) B e l e m n i t e s f u s i f o r m i s M I L L E H . 



der einzelnen Gelirgs - Formationen. 3 2 9 

3) A m m o n i t e s b i f u r e a t u s SCHL. in sandiger Eisen-
niere, ganz derselbe wic der im Eisenstein von Panki. 

4) A m m o n i t e s o m atu s SCHL., derselbe wie im Pan-
kier-Eisen stein. 

5) A m m o n i t e s b i p u n a t a t u s SCHL. (ROUJRGUKT T. 3 9 -

F. 254) ziemlich haufig. — In Lothringen in kornigen Thon. 
eisensteinlagern bekannt. 

6) Sehr niedliche fiinfeckigc P e n t a k r i n i t e n s t i c l e . 
7) Ein C e r i t h i u m , vollig gleich dem sogenannten 

Tnrbinites Regensleinensis aus dem Quadersandstein des Re-
gensteins. 

8) Ein T r o c h u s , dem Tr. similis Sow. (Min. Conch. 
T. 181- F. 2) ahnlich. 

9) C u c u l l « a c a r i n a t a Sow. (Min. Conch. T. 207.F. 1.) 
10) C u c u 11 a; a 1 i b r o s a Sow. (Min. Conch. T.207- F. 2). 

Beide dieselben wie im englischen Grunsand. 
11) P e c t e n c r e t o sus DEFHANCE, findet sich auch in 

franzósischer Kreide. 
12) P e c t e n q u i n q u e c o s t a t u s Sow. (Min. Conch. 

T. 56- F. 3 — 8 , und Cuv. Recherch. T. II. II. PI. IV. F. 1). 
Charakteristisch fiir englischen Grunsand und die franzósische 
untere Kreide. 

13) P e c t i n i t e s a s p e r SCHL., ein sehr zierlicher Pec-
tinit mit zugerundeten Rippen, die durch feine enge Quer-
streifung schuppenartig rauh erscheinen, sehr schon erhalten, 
kommt auch im englischen Grunsand in Oxfordshire vor. Oh 
er gleich ist mit Pecten asper LAM. in der chloritischen Kreide, 
ist mir noch zweifelhaft. 

14) Andere kleine zweischalige Muscheln, nicht vollstan-
dig genug, um die Species zu bestimmen, gehóren zu Pecten 
fenericardia, vielleicht zu Lncina. 

15) T e r e b r a t u l i t e s , der zwischen Ter. varians 
SCHL. und Ter. plicatilis Sow. das Mittel zu halten scheint. 

16) S e r p u l a t e t r a g o n a Sow. (M. C. T. 599- F . 1 . 2 ) . 
Die Schale ist gebogen, inwendig vóllig cirkelrund, aufser. 
lich aber bildet sie 4 stark vorspringende zugcrundete Ecken 
oder Kanten. Sie gleicht unter allen abgebildeten Serpuliten 
dieser Art am meisten, zeigt aber auch yiel Aehnlichkeit mit 
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der Galeolaria decumbens Sow. (Genera ojshells. Numb. XI.), 
daher sie vielleicht zu diesem Genus gehort. Ziemlich haufig 
bei Popilany. 

D ie Ammoniten, Belemniten, gefalteten Terebrateln sind 
in den Formationen iiber der Kreide nicht zu finden, und da 
die aufgefiihrten Petrefacten von Popilany denen in der Griin-
sandformation am meisten entsprechen, so wird dadurch mein 
Schlufs gerechtfertigt. * ) 

XI. Capitel. 
D i e F o r m a t i o n der Kreide . 

g. 182. 
Ferbreitung der Formation. 

In allen geognostischen Lehrbiichern wird das Vorkom-
men der Kreide in Polen angefiihrt, allein meistens viel zu 
beschrankt auf einige Punkte in Litthauen, Volhynien und 
Podolien, weil man meistens nur die eigentliche schreibende 
Kreide vor Augen hatte. Hatte man Hacquets Beobachtun-
gen sorgfaltiger bcachtet, so hatte man daraus schon eine 
viel gró fsere Ausdehnung der Kreide in Gallizien erkennen 
sollen. Andeierseits hat man ihr wieder zu grofse Ausdeh-
nung beigelegt, wenn man, wie z. B. C u v i e r * * ) , sagt, dafs 
sie sich von den Ufern der Ostsee bis zu dem Fufse der 
Gebirge im Harz, in Sachsen, in Schlesien und in den Kar-
pathen ausdehne. Dieser Schriftsteller macht ais dic drei 
Hauptpunkte ihres Vorkommens Grodno, Krzeminiec in Vol-
hynien und Krakau nambaft. In Betreff des letztern Punk-
tes hat Bukland eine irrige Ansicht yerbreitet. E r behaup-

*) Zu vergleiclien ist Obejrzenie geognostyczne Guberniy Wilens• 
hiey Grodzieńskiej i. t. d. Wyciąg z rapportow P. Oberberghaupt-
manna Ulman przez Kwnelskiego in dem Dziennik Wileński 
Nr. 6. 1827. p• 245 sq. 

**) Description geolog, des environs de Paris in seinen Rech. sur les 
ossem. fossiles. Sec. edit. Tom. U. Part. II. p. 325. 326-
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tete, dafs die Kreide, worauf das Schlofs zu Krakau gebaut 
scy, ganz der yon Meudon in Frankreich gleich, nur etwas 
barter sey. Ich habe aber schon nachgewiesen, dafs diese 
Fclsart yon Krakau keine Kreide, sondern dichter und do-
lomitischer Jurakalk ist, und defshalb konnte auch Hr. Buk-
land daselbst keinen p.lastischen Thon damit in Beriihrung 
sehen. Die fossilen Conchylien, die Hr. Bukland ferner in 
den Sammlungen von Krakau sah, und mit denen des Grob-
kalks und der subapennini sehen Hiigel ganz richtig yerglicli, 
sind aber nicht, wie er angab, aus einer kleinen Entfer-
nung nordóstlich von Krakau, sondern sie stammen von 
Koretnice bei Sobkow, 14 geographische Meilen von Kra-
kau gegen Norden, aus dem dortigen Grobkalk ab. 

Die ganze Formation der Kreide, wozu die grobe Kreide 
oder der Kreidenmergel, die schreibende Kreide und eine 
eigene Gypsbildung gehoren, hat in den Nordkarpathenlan-
dern eine betrachtliche Ausdehnung, welche wegen haufiger 
Bedeckung mit Alhmonen und Diluyium nicht einmal ganz 
erkannt werden kann. Zuerst erfiillt sie die ganze Niede-
rung zwischen dem Zuge des dolomitischen Jurakalks, der 
von Krakau nach Wieluń liiuft, und dem stidlichen Fufse 
des Sandomirer Mittelgebirgs, mithin die Gegenden nord-
óstlich von Krakau, um Proszowice , Słomniki, Iwanowice, 
Micechow, Skalbmirz, Działoszyce, Xiąz, Żarnowiec, Wodzis -
ław, Szczekociny , Sillemin, Jędrzeow , W l o s c z e w o , bis ge-
gegen Koniecpol , ferner das Thal der Nida von Sobkow 
abwarts in den Gegenden von Kie , P ińczów, Busko, W i ś -
lica, Czarko w , Nowemiasto-Korczyn bis gegen Stobnica. 
Die geognostische Generalkarte und die Kartę Taf. V . wei-
sen die specielleren Granzen nach. In dieser Niederung ist 
aber die grobe Kreide auf den Hohen zwischen den Tha-
lern auf grofse Erstreckungen hoch mit L e h m , und von 
Żarnowiec an in der Niederung des Pil ica-Thals abwarts 
mit Sand bedeckt. Von Stobnica und Bacanow an gegen 
Nordost ist die Fortsetzung der Kreide iiber Tage im Weich -
selthal unterbrochen, weil theils tertiare Formationen sich 
darauf gelegt haben, theils die altern Formationen des San-
domirer Mittelgebirgs bis zur Weichsel reichen. Sie wird 
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im Weichselthal erst wieder sichtbar bei Rachow und bleibt 
es bis unterhalb Puławy. Westlich von der Weichsel brei-
tet sich die grobe Kreide aus in den Gegenden von Oża-
r ó w , Lassocin, Gliniany, Tarlow, Sienno, Solec , Lipsko, 
Ciepielów, Kazanów und Janowiec. Oestlich von der Weich-
sel nimmt sie den grófsten Theil der Woiwodschaft Lublin 
ein, ist aber oft mit Lehmland und weiter óstlicli mit Sand 
bedeckt. Die Gegenden, in welchen sie theils frei zu Tage 
geht, theils nur in den Schluchten unter den jiingern Be-
deckungen sichtbar ist, sind die von Puławy, Konska wola, 
Kurów, Markuszów, Kazimirz, Wąwolnica iiber Lublin bis 
zu den Ufern des Wieprz bei Lubartów, Łęczna, Bisku-
p i ce ; ferner die Gegenden von Opo le , Bełżyce , Chodel, 
Wrze lowi ce , Josefow an der Weichse l , Urzędów, Kraśnik, 
Rachow, Bozowola , Bychawa, Piaski, Wysokie , Żółkiewka 
und G o r z k ó w , bis wieder zum Ufer des Wieprz bei Kra-
nystow. Von hier aus yerbreitet sich nun ein Zug schrei-
bender Kreide, die aber nur inselartig hier und da aus den 
Alluvionen hervorragt, weit gegen Norden. Dazu gehoren 
die Kreideberge bei Raiowiec , Siedliszcze und Chełm zwi-
schen dem Wieprz und Rug; ferner die einzelnen Kreide-
punkte am Bug bei Włodawa, Kodeń, Terespol , Mielnik 
und Drohiczyn, bei Brańsk am Nurzek, bei Bielsk, bei Su-
raż am Narew, bei Szczuczyn und Iszczolny an der Koder, 
zwischen Lipsko, Hołynka und Palomin am Bober , bei 
G r o d n o , bei Grofs- und Kłein-Bala und bei Puszkary un-
weit Lipsko, l1 / , Meilen unterhalb Grodno. Von diesen letz-
ten Kreideninseln gegen Westen durch die ganzen grofsen 
sumpfigen Ebenen von Ost- und Westpreufsen, und in dem 
ganzen nórdlichen Polen in den Woiwodschaften Augustów, 
Podlachien, Płock, Warschau und Kalisch, so wie im Grofs-
herzogthum Posen, ist die Kreide wahrscheinlich iiberall in 
der Tiefe verborgen, bedeckt mit plastischem Thon, Braun-
kohlen, Sand und Urfelsgerdllen. W i r kennen nur Spuren 
davon zwischen Thorn und Wroclawek an der Weichsel 
und zu Paprotnia, unweit Konin an der Warta. 

Kehren wir zuriick an die Ufer des Wieprz bei Kras-
nystoWj um nun die Kreide von da aus weiter nach Siidost 
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zu verfolgen, so erfiillt sie die ganze Niederung des Wieprz 
und der Huczawa bis zum Bog oder Boh , in den Gegen-
den von Tarnagóra, Szczebreszyn, Zamość, Tomaszow, Jar-
czów, Betz , Lasków, Tyszowce, Krzylow und Hrubieszów. 
Von Tomaszow an iiberschreitet die grobe Kreide sodann 
die gallizische Granze, und bildet einen im Durclischnitt 
6 bis 10 Meilen breiten Z u g , der sich zwischen Płazów 
und Kawa ruska iiber Kamienna, Magierow, Szczerzec, Sklo, 
Hucisko und Żółkiew bis ins tertiare Bassin von Lemberg 
zieht, sich von da weiter in Siidost zwischen dem Dniester und 
Bog durch die Gegenden yon Grodek, Janów, Lubin, Miko-
lajew, Pluchow, Podhayczyk, Uniow, Swirza, Sokolówka, 
Norajow und Bohatyn ausbreitet, und zum Theil bedeckt 
von Braunkohlensandstein, Grobkalk und Łehm am Dniester 
hinab von Halicz iiber Mariampol, Nizniów, bis Babin bei 
Zalesczyk reicht, westlich vom Dniester die Gegenden yon 
Horodenka, Obertyn, Tłumacz, Otynia und Stanisławów bis 
zu dem Fufse der Karpathen bedeckt, und nordwarts roni 
Dniester in allen Flufsbetten erscheint, welche die Zlata 
Lipa, die Koropa, die Stripa, den Dzuryn, den Podborec, 
den Smotryca- und Tunawka- (Turnawa?) Flufs bis auf die 
Kreide und durch dieselbe eingesclinitten haben, also in 
dem ganzen Landstriche von Podoł ien, der zwischen Brze-
zan, Tarnopol, Satanow, Grudek und dem Dniester bei 
Nizniow, Chocim und Kaminiec podolski eingeschlossen ist. 
Die eigentliche sclireibende Kreide, welche in diesem Land-
striche nur hier und da, z. B. bei Halicz, Nizniow, Mona-
sterzyska, Zowalow, Zbrysz und Uście yorkommt, breitet 
sich weiter gegen Norden in den Ebenen von Volhynien 
mehr aus, denn sie herrscht von Oleszko nórdlich von 
Zloczów iiber Brody in den Gegenden von der Griinzkam-
mer Kadziwilow, um Krzeminiec, Horyn, Szumsk, Lachowce, 
Kunów und Ostróg. — Jenseits des Dniesters im Sii-
den in der Bukowina, der Moldau und Bessarabien ist wahr-
scheinlich die Kreide die allgemcine Unterlage der ganzen, 
mit Alluyionen bedeckten Ebene. Sie kommt aber daselbst 
nur auf einzelnen Punkten zum Vorscbein, und das ist der 
Fali am Dniester, zwischen Jaroszow und Mohilew; ferner 
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am Dniester weiter herab unter den tertiaren Kalkgebilden 
von Raszków bis Jaorlik; am Pruth bei Kolomea, Sniatyn, 
Sadagóra und Rruklikow, am moldauischen Sereth, bei der 
Stadt Sereth, am Einflusse der Suczawa, bei Roman, zwi-
schen der Moldawa und dem Sereth bei lllina, ferner in der 
Ebene unterhalb Jassy nach dem Pruth hin, und ostlich vom 
Pruth gegen das schwarze Meer hin, siidostlich von Faltschi. 
Hier und da wird ferner die Granitsteppe in der Ukrainę und 
dem sudlichen Rufsland von Rreide bedeckt, die sich einer-
seits bis in die Halbinsel der Krimm verbreitet, weiter ost-
lich im Lande der donischen Kosaken am Don und Donetz 
bekannt ist, und mehr nordwarts in dem Striche von Kiew 
iiber Głuchów, Czernigow bis wieder ins Gouvernement Wilna 
hier und da inselartig auftritt. — Eine zukiinftige genauere 
Erforscliung der geognostischen Yerhaltnisse von Siid-Rufs-
land wird uns erst kennen lehren, wie die Kreide am Don 
mit der in den Ebenen zwischen dem schwarzen und kaspi-
schen Meer, und weiterhin am Aralsee und in den mittelasia-
tischen Steppen zusammenhangt. 

Der Flachenraum, den die Kreide in den Nordkarpathen-
Landęrn sichtbar bedeckt (d ie grofsen unter Alluvionen yer-
borgenenRreide-Ebenen nicht mit gerechnet), betragtnach mei-
ner Abschatzungungefalir820geographische Quadratmeilen. — 
Im Allgemeinen ist dabei zubemerken, dafs in diesem grofsen 
Łandcrstriclie die grobe Kreide oder der Kreidenmergel im 
westlichen und sudlichen Theile, die schreibende Kreide im 
nordlichen und óstlichen vorherrscht. 

§ . 1 8 3 . 

Charakter nnd Zusammenselzung 
der Formation. 

Die Formation der Kreide, zu welcher man friiher nur 
die zum technischen Gebrauch anwendbare weiche schrei-
bende Kreide rechnete, ist erst in neuerer Zeit durch die 
franzosiseben und englischen Geognosten genauer und in ih-
rern ganzen Umfange bekannt geworden; dennoch diirfte un-
sere jetzige Ansicht davon noch einiger Derichtigungen be-
diirfen, weil bei ihrer bisherigen Charakteristik einerseits die 

Ali gemeiner 
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sehr ausgedehnte Kreidebildung in den Nordkapathen-Landern 
und in Rufsland nicht mit beriicksichtigt ward, und weil an-
dererseits die Begriinzung der Formation an ihrer untern 
Granze noch nicht ganz frei von einigen Willkiirlichkeiten 
geblieben ist. 

Die Formation der Kreide wird jetzt allgemein ais die 
letzte in der Reihe der eigentlichen Flótzgebirge betrachtet, 
nachdem man alle iiber ihr gelagerten flótzartigen Bildungen 
unter dem Namen der tertiaren Gebirge zu einer besondern 
Classe erhoben hat. Diefs diirfte auch insofern mit Reclit ge-
schehen seyn, ais die tertiaren Formationen aus einer Reihe 
sehr abwechselnder, meist nur in grofsen Flótzbassins ab-
gelagerten, festen und lockern Felsarten bestehen, welche 
deutlich ein abwechselndes Erzeugnifs von Siifswassern und 
Meeresgewasser sind, Reste von L a n d - , Siifswasser- und 
Meeresgcschópfen in buntem Gemisch enthalten, welche den 
jetzt lcbenden Galtungen gleich oder weit mehr verwandt sind, 
ais die in der Kreide und den śiltern Flótzgebirgen die ersten 
ausgemachten Ueberreste von Saugethieren des festen Landes 
einschliefsen, und sich in mancher Art dem Erzeugnissc des 
letzten grofsen Diluyiums anschliefsen, durch welches die 
Schópfung der Yorwclt grófstentheils unterging. — Diefs 
yoraus gesetzt, móchte ich die Fx~age: was eigentlich zur 
Kreideformation gehóre? dahin beantworten : 

die Kreideformation umfafst alle kalkigen Felsarten, 
welche zwischen den thonigsandigen Formationen des 
Griinsands (und des Quadersandsteins) und der For-
mation des plastischen Thons und der Braunkohlen 
gelagert sind. 

Fehlt im Liegenden derselben Griinsand und Quader-
sandstein, so liegt sie dann zunachst auf Jurakalk, mit dem sie 
oft viele Aehnlichkeit hat; fehlt im Hangenden der plastische 
Thon, der Sandstein und die Braunkohle, so folgt unmittel-
har darauf der sandige Grobkalk mit seiner Menge von Litto-
ralconchylien. In Hinsicht der obern Granze kónnen also 
keine Yerwechslungen eintreten, in Hinsicht der untern Granze 
aber sehr leicht, wenn jene sandige Formation fehlt. Daher 
kommt es, dafs manche Geognosten die obern Mergel der 
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Juraformation, ja wohl ćlen dicliten (nicht oolithischen) Jura-
kalkstein selbst zur Kreide ziihlten, weil iihnliche Gesteine auf 
andern Orten mit dieser wirklich abwechseln. Allerdings 
kann daher auf einzelnen Punkten unentschieden bleiben, ob 
man einen weifsen Kalkstein oder lireideartigen Mergel noch 
zum Jurakalk oder zur Kreide rechnen soli; allein diefs kann 
kein Grund seyn, im Allgemeinen diese Trennung aufzuhe-
ben , wie z. B. Hr. Keferstein in seinen Tabellen zur verglei-
chenden Geognosie that. W o die Lagerung zu beobachten 
ist, halte ich mich nur an diese, wenn auch das Ansehen der 
Gesteine noch so sehr widersprechen sollte. So habe ich 
den Kreidekalkstein von Piekło bei Inowlodz fur Jurakalk an 
erkannt, weil er unter dem blauen Letten - und Eisensandstein 
liegt, welcher der Grunsandformation entspriclit, und ebenso 
rechne ich umgekehrt alle die dichten ganz dem Jurakalk 
ahnlichen Kalksteine in Ostgalizien, welche von Braunkohlen-
sandstein bedeckt sind und mit schreibender Kreide in Yer-
bindung stehen, zur Kreide- und nicht zur Juraformation, 
lin Ganzen ist die Kreideformation eine sehr einfaclie, denn 
aufser eigentlicher Kreide sind nur kreidenartige Mergel, lichte 
dichte Kalksteine, kalkige Thonbanke, wenige sandige Kalk 
schichten und eine Gypsbildung darin zu finden. Nach den 
HH. Omalius d'Halloy und Brongniart ist sie aus drei Gruppen 
zusammengesetzt: aus 

chloritischer Kreide (Glauconie crayeuse), ais den tiefsten 
Lagen, 

grober Kreide (craye lufau), ohne Feuerstein, und 
weicher Kreide mit Feuerstein. 

Die chloritische Kreide (Glauconie crayeuse), ist eine 
Mergelkreide, mit Chlorit (Eisensilicat) gemengt. Sie wird 
von manchen Geognosten zum Grunsand gezahlt, auf dem 
sie aufliegt, und damit wohl auch mit Unrecht die thoni-
gen Lagen und die sandsteinartigen in den Niederlanden 
und dem nordlichen Frankreich verbunden. Diefs ist fehler-
haft, denn die letztern gehoren zur Formation des Griin-
sands (inelus. ffealdclay), die eigentliche chloritische Kreide 
aber, fur die der Name Glauconie ganz entbehrt werden kann, 
mufs schon zur Kreideformation gezahlt werden, und ist par-



der einzelnen Gelirgs - Formationen. 337 

allel dam englischen Chalk marle. — Herr Fhilipps hat 
aufser 

dem Kreidenmergel noch 
graue Kreide, 
Kreide ohne Feuerstein, und 
Kreide mit Feuerstein 

unterschieden. 
Hr. W e b s t e r ziihlt yon oben nach unten liegend: 
weiche Kreide mit Feuerstein, 
harte Kreide ohne Feuerstein , und 
Kreidenmergel ( Chalk marle) 

ais die Glieder der Kreidenformation auf. — Hr. Conybeare 
rechnet dagegen den Kreidenmergel (Chalk marle) ais oberstes 
Glied zu seinen Beds between the Chalk and Oolites und also 
zur Griinsandformation, und theilt die Kreide nun in 

untere grobe harte Kreide und 
obere weiche Kreide. 

Meiner Ansicht nach hat Hr. Webster am meisten Rechti doch 
sind drei Abtheilungen eigentlich nicht ganz naturgemafs, 
sondern die ganze Formation zerfallt sowohl in England und 
Frankreich, ais im nórdlichen Deutschland und ganz Polen 
nur in zwei grofse Gruppen : 

1) die untere Gruppe: g r o b e u n d c h l o r i t i s c h e 
K r e i d e (Craie tufau et chloritee) mit wenig oder gar keinem 
Feuerstein. Sie umfafst ais parallcle Gebilde: 

a) die franzósische craie tufau (z. B. yon Maestricht) ; b) dic 
eigentlichc chloritische Kreide (Glauconie crayense) mit 
Ausnahme yon dief und tourlia); c ) die griinen Mergel 
in Westphalen und Polen; d) den Kreidenmergel (Chalk 
marle) von England, in Norddeutschland und in Polen 
(die polnische Opoka); e) den deutschenPlauerhalk, und 
1) die harte Kreide oder die jurakalkahnlichen Zwischen-
schichten. Unter diesen allen kann kein wesentlicher 
Lnterschied gemacht werden; denn sie wechseln gern 
mit einander. 
2) Die obere Gruppe: die w e i c h e oder s c h r e i b e n d e 

e ' g e n t l i c h e K r e i d e mit den yielen Feuersteinen. 
In Polen aber kommt nun dazu noch ein wesentliches 

geognost . Beschrei l j . von Polen , I I , 2 2 
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u n t e r g e o r d n e t e s G l i e d , -welches bisher nirgends ais 
der Kreide angehorig aufgestellt worden ist. Diefs ist die 
G y p s b i l d u n g d e r K r e i d e . In Pol<?n, Oberschlesien 
und wahrscheinlich auch im siidlichen Rufsland spielt diese 
eine sehr bedeutende Rolle. Sie ist stets wahrhaft einge-
schichtet in die grobe Kreide oder den Kreidenmergel, und 
bildet stets, wo sie auftritt, die obersten Theile desselben. 
Sie ist yerbundcn mit einer ausgezcichneten Schwefelbildung, 
die ihr nicht allein hier, sondern auch in O b e r - und Mittel-
Italien angehort, und ist bis jetzt von allen Geognosten, die 
einen Theil davon gesehen haben, falsch gedeutet worden; 
denn theils rechnete man sie in Polen zu der karpathischen 
Gypsbildung, und mit dieser wohl falschlich zur al tern Flótz-
gypsformation im Zechstein, theils ward der dazu gehórige 
oberschlcsische Gyps friiher von Hrn. v. Buch ebenfalls zur 
ersten Wernerschen Flótzgypsformation und spater von Hrn. 
V. Oeynhausen zur sogenannten zweiten Gypsbildung zwischen 
buntem Sandstein und Muschelkalk gezahlt. — Ich werde mit 
Bestimmtheit nachweisen, dafs sie zu keiner von diesen bei-
den Bildungen gehoren kann. Vielleicht konnte man auf den 
Gedanken kommen, dafs sie schon zum tertiaren oder Pariser 
Gyps gehorc , weil sie oft auf Kreidenmergel aufruht, selbst 
unter Grobkalk liervorstófst, allein nach sorgfaltiger Priifung 
mufs ich auch diese Ansicht verwerfen, weil sie nicht allein 
auf andern Punkten im Kreidenmergel selbst eingeschichtet ist, 
sondern auch sowohl an der Nida ais im tertiaren Bassin von 
Lemberg von plastischein Thon uud Braunkohlen - Sandstein 
iiberlagert wird. — Ihr entsprechen wohl hóchst wahrschein-
lich die Gypse des nordlichen Deutschlands von Liineburg bis 
nach Mecklenburg, welche schon Steffens fiir der Kreide ange-
horig ansprach, wobei aber freilich Steffens den Formations-
begrif f von Kreide zu weit ausdehntc, indem er dazu auch 
den Pariser Gyps uud Grobkalk zog. — Ich hoffe zu erwei-
sen, dafs fernerhin in der Geognosie eben so gut eine Gyps-
bildung der Kreidenformationeingefiihrt werden mufs, ais wir 
bis jetzt Gypsbildungen der Jurakalk-, L ias - , Keuper - , Mu-
schelkalk-, bunten Sandstein- und Zechsteinformation aner-
kennen. 
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Petrographische Charakter ist ik, 

fi. 1 8 4 . 

Die Gruppe des Kreidenmergels oder der groben 
chloritischen lireide. 

Der allgemein herrschende Kreidenmergel, wclchen man 
in Polen und Gallizien allgemein Opoka nennt*) , gleicht 
yollkommen den Gesteinen, welche den englischen Chalk 
marle zusammensetzen, und stellt drei Hauptyarietaten auf, 
je nachdem Kalk oder Thon oder Sand in ihm yorwalten. 
Die kalkigen Varietaten sind die gemeinsten, und yerlaufen 
sich einerseits in wirkliche Kreide, andererseits in dichte, 
flachmuschelige, dem Jurakalk ahnliche Kalksteine. Die 
Farbę dieses Kreidenmergels ist stets lichte graulich - und 
gelblichweifs, oder vollkommen kreidenweifs, seltener lichte 
gelblicbgrau und griinlich tingirt, oft ockergelb gefleckt und 
gellammt, besonders wo er Zoophyten und Muscheln aus der 
Familie der Solenaceen einschliefst. Er springt im frischen 
Zustande sehr fiachmuschelig, ist im Grofsen grobschieferig, 
und zerfallt durch die Einwirkung yon Luft, Wasser und Frost 
schnell in dunne scheibenfórmige Bruchstiicke, wobei die 
schiefcrige Textur deutlich heryortritt. Er ist immer weich, 
farbt schon oft ab, wie eigentlichc Kreide, hangt nicht stark 
a n d e r Z u n g c , und ist sehr haufig mit aufserordentlich klei-
nen, nur im Sonnenscheine sichtbaren silberweifsen Glimmer-
blattchen gemengt. Die mehr thonigen Yarietaten haben im-
nier eine dunklere graue Farbę, sind diinnschieferiger, hiin-
gen stark an der Zunge, oft noch mit mehr Glimmer gemengt, 
zuweilen etwas bituminós, und enthalten dann zuweilen ver-
kohlte Pflanzcnblatter. Sehr selten durchschneiden ihn zarte 
Schniirchen von Fasergyps. 

*) Opoka bezeiclinet eigcntlich cinc Felsart liberhaupt, und wird 
haufig zur Bczeicbnung yerschicdenartigcr unter loclicrn Erd-
scliichtcn vorhommendcr Felsarten gebraucht. Im gegenwarti-
gen Fali aber bedeutet dieses W o r t yorzugsweise Kreidenmer-
gel, weil dieser in einem grofsen Theile des Landes die Unter. 
lagc des davon abstammenden fetten Weizenbodens ist. 

21* 
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Die sandigen Yarietaten sind westwarts von der We i ch -
sel selten, und den kreidenartigen Schichten nur untergeordnet. 
Hierbei ist die schmutziggelbliche Masse mit sehr zarten 
Sandkornern und Glimmerflammchen innig gemengt, und ver-
lauft sich dadurch zuweilen in einen kalkigen feinkórnigen 
Sandstein, wie z. B. in der Gegend von Łubcza unweit Mie-
c h ó w , und in der Gegend von Xiątz. Ostwarts von der 
Weichsel im Departement Lublin und in Ostgallizien um 
Lemberg , Szczerszec etc. ist diese Varietat haufiger, und 
ahnelt sehr der groben Kreide,vom Petersberg bei Maestricht. 
Sehr ausgezeichnet sind dergleichen Gesteine bei Kazimirz 
und Janowiec an der Weichsel und zwischen Lublin, Piaski 
und Łęczna. Das Gestein, dann fast stets schmutzig gelblich-
grau, sehr locker sandig, verlauft sich auch in dunkelgraue; 
festere Kalkmassen und ist mit sehr kleinen, dunkelgriinen, 
fast rabenschwarzen Kornchen von Chlorit gemengt, die ein. 
zelne Partien ganz griin farben. Selten nur hauft sich der 
Chlorit, mit Sand gemengt, zu eigenen diinnen Schichten zu-
sammen, die dem Griinsand ahneln, z. B. bei Wilagy unweit 
Kazimirz an der Weichsel . Diese grobe , sandige, chloriti-
sche Kreide zeichnet sich auch dadurch von dem gemeinen 
Kreidenmergel diesseits der Weichsel aus , dafs sie weit wei-
cher an Zoophyten, an Pectiniten und an einfach gewundenen 
Schnecken von der Ordnung der fleischfressenden Troche-
lipoden Lamarks ist. Offenbar gehort sie zu den jiingsten 
Schichten der untern oder groben Kreide; denn sie verlauft 
sich in der Gegend von Łęczna, Raiowec , Krasnystaw und 
Zamość ausgezeichnet in die obere weiche und schreibende 
Kreide. 

Von fremdartigen Mineralien sind aufser dem genannten 
Fasergypsund Chlorit darin nur selten kleine Schwefelkiesknol-
len, kleine Mengen von gelbem Eisenosydhydrat, wenige Feuer-
steine und schwefelsaurer Strontian bekannt. Den letztern 
habe ich in zweifacher Gestalt darin gefunden. Am haufig-
sten scheiden sich in dem gemeinen Kreidenmergel und vor-
zuglich da , wo er in schreibende Kreide iibergeht, in man-
chen thonigen Schichten nufs- und faustgrofse nierformige 
Knollen einer sehr zarten weifsen Kreide aus, welche im In-
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nern feiter werden, sehr stark zerspalten sind, und bei der 
chemischen Zerlegung ais ein inniges Gemenge von kohlen-
sauerm Kalk, etwas kohlensaurer Magnesia und schwefelsauerm 
Strontian bestehen. Es sind also dieselben Knollen des nicht 
sehr passend sogenannten dichten Cólestins W . ( Strontiane 
sulfalee calcarifere H.), wie sie in der franzósischen Kreide 
bekannt sind, nur dafs hier viel seltener ais in Frankreich 
der schwefelsaure Strontian in zarten Krystallen auf den in-
nern Kluftflachen sich selbststandig ausgebildet hat. — Die 
Fundorte dieser Knollen sind sowohl in Polen ais in Gallizien 
nicht selten, am haufigsten und ausgezeichnetsten fand ich 
sie bei Kazimirz an der Weichsel , bei Opole , zwischen Pu-
ławy und Lublin, bei Udricza, unweit Zamość, und bei Czes-
toborowice zwei Meilen von Piaski gegen S. in der Woiwod-
schaft Lublin. Ein weit intcressanteres Yorkommen traf ich 
beim Dorfe Staroscice, unweit Biskupice, in derselben Laud-
schaft. — Hier ist die grobe Kreide von einer ziemlich festen 
Beschaffenheit, weniger schieferig ais im Krakauischen Ge-
biet, und schliefst graue unregelmafsig begranzte feste Kalk-
raassen in sich, die nach ihren Bandera hin ockergelb gefarbt 
sind. Diese grauen und gelben Massen, obgleich fester ais 
die sie umgebende Kreide, verwittern an der Luft doch 
schneller ais diese, und sind mit zahllosen hirsekorngro-
1'sen Kórnern von dunkelgriinem Eisenoxydulsilicat angefiillt. 
Auf andern Stellen bilden jene grauen Kalkmassen regel-
mafsige cylindrische Gestalten in der weifsen Kreidenmasse, 
welche durch ihre Gestalt ihre Abstammung von Zoophyten 
(Porites und Pocillopora?) beurkunden. Im Innern dieser 
Gestalten finden sich hohle Eindriicke von sehr regelmafsigen 
rhombischen Prismen, dereń Seitenkantenwinkel nach einer 
ungefahren Messung 77° und 103° mafsen. In vielen Exem-
plaren, die ich aufschlug, konnte ich niemals die Masse fin-
den, woraus jene Krystalle bestanden hatten, bis ich endlich 
eine grófsere Partie dieses sonderbaren Gesteins fand, worin 
hie und da kleine Antheile der Krystallmasse noch erhalten 
waren, welche sich bei chemischer Priifung sogleich ais 
schwefelsaurer Strontian zu erkennen gaben, so dafs jene 
Hrystall-Abdrucke wohl der Yarietat Strontiane sulfatee uni. 
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taire H. angehórcn diirften. Hóchst sonderbar bleibt es im-
mer, dals die Krystallmassc fast stets verschwunden ist, und 
ich habe die Ursache nicht auffinden kónnen , welche die Auf-
lósung oder Zerstórung derselben in der dichten Kalkstein-
massc herbeifiihrt. 

Diefs diirfte hinreichen, die polnische grobe Kreide im 
Allgemeinen zu schildcrn; allein ich darf nicht verschweigen, 
dafs hie und da Yarietatcn yorkommen, welche von den herr-
schenden sehr abweichen. Dahin gehort: 

1) ein grauer sehr poróser, tuffartiger Kalkstein mit vie-
len Petrefacten ais Zwischenschicht im Kreidenmergel bei 
Ulesie, unweit Koniecpol; 

2) eine diinne Schicht eines festen schieferigen, fast blofs 
aus Pectiniten und kleinen Modiolen bestehenden Kalksteins 
auf den Hiigeln unweit der Salzquellen bei Busko. Aehnliche 
Schichten auch in der ostgallizischen groben Kreide im Bas-
sin von Lemberg ; 

3) ganz dichter, muscheliger, dem lithographisclien 
Jurakalk ahnlicher Kalkstein zwischen schreibender Kreide, 
z. B. bei Nizniow am Dniester; 

4) grauer, dichtcr, sandiger Kalkstein in dunnen, festen 
plattenfórmigen Schichten zwischen sandigem Kreidenmergel 
bei Mełgiew unweit Lublin, und iiberhaupt im Lubliner 
Departement hie und da. 

Offenbar wiirde die Mannichfaltigkeit der abwechseln-
den Schichten der groben Kreide uns grofser erscheinen, 
ais iiber Tage, wenn in den Niederungen und Ebenen, wo 
sie abgelagert ist, Gelegenheit vorhanden ware, sie nach 
ihrer ganzen Maohtigkeit betraeliten zu kónnen. Diese Ge-
legenheit haben uns bis jetzt nur die bergmannischen Ver-
suchc yerschafft, welche in dem Nida-Thal zur Aufsuchung 
von Salzquellen und Steinsalz bis in grofse Tiefen ange-
stellt worden sind. — Die Durchschnitte durchs ganze Ge-
bilde der groben Kreide, welche diese ergeben haben, sind 
so interessant, dafs ich ihnen einen besondern widmen 
will. 
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§. 185-
Durchscknitte der untern Gruppe der Hreiden-

formation im Nida-Thal. 

Der ehemalige Salinenschacht zu Busko, wo man im 
Kreidenmergel eine etwa 2 Proc. haltende Salzquelle aufgefun-
den hatte, und eine Anzahl schwacher Salzquellen, welche 
awischen Busko und der Weichsel iiber Tage aus Kreiden-
mergel und seinem Gyps hervorquellen, gab Veranlassung, 
seit dem Jahre 1818 in grofserer Tiefe bessere Soolen auf-
zusuchen, oder wohl gar das in der Tiefe yermuthete har-
pathische Steinsalzgebilde zu erreichen. So wenig nun diese 
Versuche ein geniigendes Resultat geliefert haben, und so 
sehr man sich irrte in Bestimmung der Felsarten und For-
mationen, die hierbei durchbohrt und mit Schachten durch-
schnitten wurden, so sehr haben sie auf der andern Seite 
zur Aufklarung der geognostischen Verhaltnisse jener Ge-
gend beigetragen. *) 

*) Hr. Oberbergrath Becker, der besondcrs mit Lcitung dieser 
Versuche beschaftigt war , hatte die Idee aufgefafst, dafs in 
der Gegend der Nida und an der obern Weichsel das Flotz-
gebirge auf eine uhnliche Weise zusammengesetzt sey, ais das 
Thiiringer Flotzgebirge, in welchem bekanntlich viele Salz-
quellen entspringen. Er wollte den Grobkalk von Pińczów, 
Kikow, Stobnica, von dcm wir spiiter sprechen, mit dem Thii-
ringer Muschelkalk parallelisiren, ob er gleich damit nicht die 
geringste Achnlichkeit hat; hielt defshalb den Gyps, der unter 
jenem im Kreidenmergel eingelagert ist, fiir den jiingern oder 
Thongyps unter dcm Muschelkalk, und glaubte dalier in gro-
fserer Tiefe bunten Sandstein, iiltcrn Flótzgyps und Zechstein 
mit reicliern Salzquellen antreffen zu miissen, oder (len Salz-
thon und das Stcinsalz der Karpathen, welche er jenen For-
mationen fiir untergeordnet hielt. Der etwas salzhaltige tho-
nigc Kreidenmergel und die dunklern T h o n e , die damit wech-
seln, hielt er wirklich fiir Salzthon, und so ist es gekoinmen, 
dafs Hr. v. Oeyuhausen in seinem W e r k iiber Oberschlesien 
p. 296 sq. von einem altem Gyps - und Salzthongebir»e an der 
Nida und namentlich bei Szczerbakow spricht, wcichcs nicht 
existirt. Die Erfahrung hat alle jene Hypothescn widcrlegt. 
Die BesehalTenheit der Gesteine, ikrę Petrefacten und ihre 
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Der wichtigste ćlieser Versuche ward im Jahre 1818 
beim Dor fe Szczerbakow, unweit Wiślica angefangeu, und 
daselbst bis ins Jalir 182'7 ein Schacht bis zu 200 Lachter 
Teufe abgeteuft, der yielleicht der tiefste seyn diirfte, der 
jemals in Europa ais blofser Yersuchschacht abgesunken 
worden ist. — Die Tiefe desselben ist berechnet nach Lacli-
tern zu 0 rheinlandischen Fufsen. (Ein rheinlandischer 
Fufs ist = 13,08 polnischen Zollen und 1 neupolnisches 
Lachter = 7 polnischen Fufsen.) 

P r o f i l d e s S z c z e r b a k o w e r S c h a c h t s . * ) 

A) 
•— L. 63 Z. Dammerde und weifsgrauer Sand, 
18 — blaulichgrauer, fetter, schieferiger Letten, zuin 

Theil mcrgelig. — Er yertritt den plasti-
schen T h o n , und in ihm zeigten sich sal-
zige Wasser von 2,2 Proc. Salzgehalt. 

R) Gyps der Kreidenformation, J5 L. 9 / , . machtig. 

5 L. 9 Z. Kreidenmergel, mit dichtem Gyps wechselnd, 
mit wenig Fraueneis und kleinen Stiickchen 
Braunkohle, 

4 — 48 — griinlichgrauer Mergel (chloritische Kreide), 
mit Gyps gemengt, mit inliegenden Partien 
von dichtem Gyps und honiggelbem Frauen-
eis, 

2 — 42 — dichier Gyps mit Fraueneis, 
•— — 54 — reines Fraueneis (Blattergyps). 

Lagerung beweisen, dals wir es liier mit Formationen von jun-
germ Alter zu thun haben, ais in Thiiringen ejistiren, und 
da ich die Rcsultatc aller jener Versuclie selbst erlebt und vor 
mir liegen habe, halte ich es fiir besondere Scliuldigkeit gegen 
die Hachwelt, die iiber jene Gegend yerbreitete-irrige Ansicht 
hier aiieh offentlich zu widerlegen. 

*) Nach den hier 'mitgetheilten speciellen und actenmafsigeii An-
gaben habe ich auf Tab. V I , Fig. 19 das Profil dieses Schachts 
und des bei Solec zur leichtern Uebersicht bildlich dargestellt. 
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C) Zwischenschieht zwischcn Gyps und Kreidenmergel. 

Eine schwache Lage Mergel mit Munchcln 
und Braunkohlenstiickchen, 

5 L, 36 Z. rauchgrauer, milder, schieferiger Thon, darin 
eine schwache Thonschicht, von Chlorit griin 
gefarbt, mit Ostraziten und Gryphaea cym-
bula. 

D) Kreidenmergel oder chloritische und grobe Kreide von 1.09 L. 
.57 Z. Machtigkeit von 37 L. 36 Z. bis 147 L. 21 Z. Schachtteufe. 

1 L. 36 Z. gemeiner Kreidenmergel mit Echiniten (y.hian-
chites wala und Galerites albogalerus), 

5 — (30 — ditto mit wenig Fasergyps auf den Scliich-
tungs - Ablosungen und einigen Pflarizen. 
abdriieken, 

7 — 36 — festerer Kreidenmergel ais der vorige, sgrau 
und griinlich gefarbt, 

10 — 48 — ditto grau gestreift mit Echiniten, 
8 — berggruner, thoniger Mergel, durch Chllorit 

gefarbt, mit weifsen Mergelbrocken (chlor i -
tische Kreide), 

— — 64. — graugestreifter Kreidenmergel, 
2 — — — gemeiner, weifser Kreidenmergel, in 2 Elufs 

starken Schichten, 
1 — 36 — ditto mit 2 Zoll starken Thonlagen wechsellnd, 

die zuweilen Schniirchen von Fasergyps und 
Feuerstein enthalten, 

9 — 36 — Kreidenmergel, mitunter graugestreift und ge-
fleckt, auch mit griinen Ablosungen. ?Nach 
der Tiefe zu etwas breccienartig, mit liaust-
grofsen Partien von Fraueneis, graucm Thon 
und Schwefelkies gemengt, 

7 — —- — ditto, etwas milder, dunn geschichtet, "Horn-
stein und Schwefelkies ais Versteinci'ungs-
masse rohrartiger Pllanzcn oder Zoophyten, 

b — 36 — gestreifter Kreidenmergel, mit schwarzlichen 
Thonlagen, mit Pflanzenahdriicken nnd glan-
zenden Ablosungen, 
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4 L. 48 Z. grauer, chloritischer Kreidenmergel, mit Tere-
brateln und andern Muscheln, 

5 — (52 — ditto, mit einer 2 Zoll weitcn Kluft, die mit 
Fraueneis und dichtem Gyps ausgefiillt war, 

2 — — — ditto, mit Schniirchen von Gyps und mit Yer-
steinerungen, 

9 graugefleckter Kreidenmergel, 20" stark, hori-
zontal geschichtet, mit schwachen Thon-
lagen, 

2 36 — ditto, etwas sandig, 
5 — 24 — ditto, sehr thonig und grau, 
3 -— 69 — ditto, mit etwas dichtem Gyps und Schwefel-

kies, 
1 36 — thoniger Kreidenmergel, mit in braunen Fa-

serkalk verwandelten Muschelschalen vom 
Genus Catillm, 

3 •— — — ditto, mit schieferigem Letten wechselnd, 
1 7 ,— — — thoniger Kreidenmergel, meist mit yielen in 

Faserkalk, Schwefelkies und Thon verwan-
delten Muscheln (Gryphiten, Ostraziten, Te-
rebratcln und Catillus - Arten), 

2 — — — kalkiger, weifser Kreidenmergel, mit einem 
Ammonit, 

E) 15 L. 15 Z . machtige Zwiscbenlagcrung von Thonmergeln, zwi-
schen dein Kreidenmergel und dcm Jurakalk. 

4 L . 64 Z . aschgraucr, mit Glimmersehiippchen gemeng-
ter Thonmergel, zuweilen schieferig, wenig 
mit Sauren brausend, auf dem Strich gliin-
zend, milde, zuweilen verkoh!te Pflanzen-
blatter und bituminóses Holz einschliefsend, 
nach unten zu lichter und kalkiger werdend, 

6 — 23 — grauer, mehr kalkiger Thonmergel, mit Schwe-
felkies, Yerkohlten Pflanzen, Muscheln, in 
Faserkalk verwandelt, und einigen Spuren 
von Gyps, 

1 — 4 8 . — sandsteinartiger, sehr fester M e r g e l , nach der 

T i e f e zu m i l d e r , thoniger und ge f leckt , mit 
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faserigen Catillus-Schalen und zerrissenen 
Pflanzenblattern, 

1 L. 48 Z. ditto, schon mit Kalksteinbrocken gemengt, 
mit etwas dichtem Gyps, einem Glossopeter 
und Coralliten? mit Chlorit iiberzogen, 

— .— 48 — ditto, sehr variabel mit einer dunnen Kalk-
steinschicht. 

F) Dcm dolomitischen Jurakalk angehorig. 

1 L. — Z. gelber, etwas mergeliger, fester Kalkstein, 
mit Feuerstein und Echiniten, 

1 — 54 — weifser, hochst feinkórniger, zum Theil krei-
denartiger Kalkstein, den feinkórnigen Ar . 
ten des Krakauer dolomitischen Jurakalks 
tauschend ahnlich; mit viel Feuerstein, 

2 — 18 — ditto, auf den knotigen Ablosungsflachen mit 
schwarzen Thonhautchen iiberzogen, darin 
yiele Terebrateln und faserige Catillus-Schalen. 

G) Zwischenschicht. 
1 L. 44 Z. Grauer, mergeliger Thon , mit verkohlten Pflan-

zen und viel Terebratulites vulgaris und bi-
ca7iiculatus. — Ist der Lagerung E gleich, 
und geht zuweilen in thonigen Kalkstein 
iiber. 

II) Von 169 L. 8 Z . bis zu S40 L. T e u f e , also mit einer noch nicht 
durchsunkenen Machtigkeit von circa 71 L. gehóren die ab-
wcchselnden Schichten alle einer Kalksteinformation an, die 
zum oolithischen Jurakalk gczahlt werden mufs, und sieh cini-
germafsen im Gestein schon dem Łias-Kalk nahert. 

— L. 64 Z. Sehr fester grauer Kalkstein, mit schwarzen 
Thonllecken, yiel "Kalkspathliornern, Trochi-
ten und Faserkalk, 

4 — 48 — Rauchgrauer, dichter Kalkstein, mitunter etwas 
thonig, mit schwarzen Ablosungen (walir-
scheinlich von zersetztem Schwefelkies), mit 
sehr viel dichtverwachsenen Muscheln (man-
chem Muschelkalk von Morawice ahnlich). 
In ihm kommen Partien von rothlichweifsem, 
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cavernósem, feinkórnigem, dolomitischem 
Kalkstein und Schwefelkies eingewachsen vor, 

1 L. 12 Z. ditto, nur dunkler, zuweilen griinlich, mit we-
nigen Muscheln, aber mit den erSten Spuren 
weifser, oolithischer Kórner, 

— — 60 — dunkel griinlichgrauer, mergeliger Thon, mit 
Kalkstein und Oolithkórnern gemengt, 

24 — graugefleckter Kalkmergel, mit zerbi-ochenen 
Muscheln, 

1 — 48 — abwechselnde Schichten, ais: 
10 Zoll grauer Thon, mit verkohlten Blat-

tern und Kalkspathkornern, 
grauer Kalkmergel, mit einem Stiickchen 

Braunkohle, 
Breccie von Muscheln und Kalkspathkornern, 
3 Fufs Thon mit Schilfstangeln und einzel-

nen Muscheln, 
griinlichgrauer, schieferiger Thon, mit Blat-

tern und Oolithkórnern, 
3 — 6 — dichter, grauer, thoniger Kalkstein, mit wenig 

Kalkspath und Oolithkórnern, manchem Lias-
kalk ahnlich. Er enthielt sehr viel Muscheln 
( Terebr. vulgctris, latus, planiliatus, bicani-
culatus, selten lacunosus; ferner Gryphaea 
dilatata (Ostrea vesicularis LAM.) , Gryphaea 
auricularis und incurvaP Plicatula gibbosa 
und undeutliche Ostraziten), 

2 — 36 — grauer, mergeliger Kalkstein, zum Theil sehr 
milde, thonig, mit viel zerbrochenen Mu-
scheln und Oolithkórnern, 

3 — 24 — ausgezeichneter, lichtgrauer, oolithischer Kalk-
stein, zugleich mit kleinen N o d o s o r i e n , Mi -
liolithen, Encrinitengliedern und wenig Mu-
scheln, 

5 — 18 — lichtgrauer dichter Kalkstein, mit inneliegenden 
dunklern Kalkkórnern, grofsen, in Faserkalk 
verwandelten Muscheln, mit rufsigem Ueber-
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zug, zuweilen lichte und oolithisch, dem 
Jurakalk von Malagoscz ganz gleich, 

grauer, thoniger Kalkstein, nicht oolithisch, 
mit Muscheln, aber ohne Terebrateln, 

oolithischer Jurakalk, mit Partien von weifsem, 
llachmuscheligem, lithographischem Kalkstein; 
mit faserigen Catillus-Schalen, nach unten in 
Thon ubergehend, 

Thon mit Muscheln, nach uriten wieder in 
Kalkstein ubergehend, 

grauer thoniger Mergel, mit Oolithen und 
Muscheln, 

thoniger grauer Kalkstein, mit Oolithen und 
grofsen Muscheln (Austern?) , 

oolithischer Kalkstein, angeblich mit Lenticu-
liten, die ich aber nicht sah, mit Terebra-
teln, die seit 25 L. Teufe nicht mehr vor-
kamen, und mit Ostracites crista galli und 
clanstratus SCIIL. 

210 L. 41 Z. ganze Schachtteufe im rheinl. Mafs = 198 L. 
poln. Mafs. Man erbrach eine 4% Proc. 
haltende Salzsoole, von nicht betrachtlichem 
Zudrang, und bohrte von da noch circa 

30 — in demselben oolithischen Kalkstein, ohne 
Yeranderung und stiirkere Soole. 

240 L. — Z. ganze Teufe des Yersuchs. 
Hier hat man also die Formation nach ihrer ganzen 

Machtigkeit durclischnitten, und zugleich in der Tiefe von 
162 Lachter ihre Auflagerung auf Jurakalk kennen gelernt. 
Dem Abteufen des Schachts war das Niederstofsen von 
Bohrlóchern yorangcgangen, und mit diesen glaubte man 
einmal bei 57 L. und sodann bei 168 Ł . Teufe sogenannte 
Schwitzsoolen entdeckt zu haben, dereń Zudrang aber so 
unbedeutend war, dafs bei dem naclifolgenden Schachtabteu-
fen sich fand, dafs sie eigentlich gar nicht existirten, son-
dern aus der Ansammlnng gesalzener Wasser entstanden 
waren, die aus den obern Gebirgsschichten in den Seiten-

3 L. 63 Z. 

4 — 9 — 

1 — 17 — 

1 — 30 — 

4 — 58 — 

3 — 20 — 
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wanden der Bohrlócher und des Schachts unmerklich nie-
dersickerteri. Dieses wenige salzige Wasser scheint beson-
ders aus dem Gyps und aus den unmittelbar unter ibm lie-
genden Schichten abzustammen. Der Kreidenmergel und 
die damit abwechselnden Thonschichten zeigten oft in den 
Schachtstofsen und auf der Oberflache der der Luft aus-
gesetzten Handstiicke einen schwachsalzigen Geschmack, 
der aber auf frischgeschlagenen Bruchflachen nie zu bemer-
ken -war. Es scheint also wirklich dem mit dem Gyps zu-
sammengranzenden Mergel ein schwacher Salzgehalt bei-
gemengt zu seyn, der aber durch Einwirkung der Atmo-
spharilien erst bemerkbar wird, oder wohl gar ein Erzeug-
nifs uns unbekannter chemischer, immer fortdauernder Tha-
tigkeiten, das Product eines innern Zersetzungsprocesse* 
seyn konnte. 

Vergleichen wir die in der Abtheilung sub D des auf-
gestellten Profils angetroffenen Felsmassen mit andern Flotz-
gebirgsarten, so stimmen sie aufs yollstandigste mit dem in 
Polen so weit verbreiteten Kreidenmergel, ebenso mit dem 
englischen Kreidenmergel, der nordfranzosischen craie lu-
fan und dem Kreidenmergel des nórdlichen Deutschlands 
uberein; yergleichen wir die Versteinerungen, welche darin 
yorkommen, und die ich spater genauer yerzeiclinen werde, 
mit den Yersteinerungen in den Flótzgebirgen anderer Lan-
der, so stimmen sie Yóllig uberein mit denen in der groben 
oder untern Kreide. Defshalb und weil unter diesen Fels-
massen der Jurakalk angetroffen ward, kóunen sie auch nur 
zur Kreidenlormation gezahlt werden. Die Behauptung, 
dafs man wahren Salzthon im Szczerbakower Schaclit ange-
troffen habe, ist vóllig unwahr, wovon man sich in der bei 
der Regierung aufbewahrten Sammlung aller Szczerbakower 
Gesteine auch jetzt noch dcutlich iiberzeugen kann. Eben 
so falsch ist die Angabe, dafs in den tiefern oolithischen 
Kalkschichten Anhydrit (Gekróseslein), wic zu Wieliczka, 
angetroffen worden sey, denn alles, was man dafiir ausgąb, 
sind oolithische, kohlcnsaure Kalkliórner. Man ist endlich 
so Yveit gegangen, die in dem Szczerbakower Schacht durch-
teuften Schichten fur identisch mit denen zu erklaren, 
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welche in Wiel iczka iiber dem Salze yorkommen * ) , weil 
auch dort Gyps , Thon und Mergelarten erscheinen. Das 
Unzulangliche eines solchen Yergleichs wird Jedem ein-
leuchten, der entweder selbst die Gesteine von Wie l i c zka 
mit denen von Szczerbakow vergleichen kann, oder sich die 
Miihe nehmen will, das eben beschriebene Profil von Szczer-
bakow mit meiner Scliilderung der karpathisclien Sandstein-
und Steinsalzformation, und des Wie l i cżker Gebirgs ins-
kesondere, oder mit dem Profil des Josephschachts zn W i e -
liczka, wie es Hr. v. Oeynhausen in seinem oft genannten 
Werk S. 3 0 1 , 302 mitgetheilt hat, unparteiisch zu ver-
gleichen. — W e n n nach der Meinung des Hrn. Becker 
das Wiel icżker Salzgebirge eingelagert seyn sollte zwischen 
dem Krakauer Jurakalkstein und dcm Kreidenmergel , so 
kann es bei Szczerbakow gar nicht existiren, wei l man es 
auf dieser Gebirgsscheide nicht antraf, und selbst noch 
70 L. tief den Jurakalk verfolgte, ohne etwas Anderes ais 
thonigen und oolithischen Kalkstein zu finden. 

Gehen wir in unserer Betrachtung weiter f o r t , so er -
gibt sich, dafs aufser dem gemeinen Kreidenmergel und dem 
ihm angehorigen Gyps manche andere Schichten in dieser 
untern Abtheilung der Kreidenformation nicht sehr bestfin-
dig, sondern auf gewisse Districte beschrankt sind. Diefs 
beweist der Yersuchschacht zu Solec zwischen Stobnica 
und Nowemiasto Korczyn, ungefahr r / 4 Meile von Szczei--
bakow gegen Osten entfernt. E r ward in derselben For -
mation nahe an einer daselbst in einem alten Brunnen zu 
Tage gehenden schwachen Salzquelle unternommen, und 
gali folgendes Resultat: 

*) Diefs ist unter Anderm geschclien in einem Aufsatz im 
Pamiętnik Warszawski, Tom. ir, Ar. 1 vom Jalir 1823, p. 75— 
100, der die Ueberschrift fiihrt: Wiadomość jeologiczna o Wie. 
liczce i o poszukiwania soli w Szc/.erbakowie Woiewodztwie Kra-
kowskiem. — Gcvrifs liat bei dieser Arbeit eine autoptische 
Vergleichung der verglichenen Felsarten nicht stattgefunden, 
sonst wiirde der Hr. Verfasser zu einem ganz andern Resultate 
gekommen seyn. 
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V e r s u c h s c h a c h t zu S o l e c . 

A ) Vertrcten die Stelle des plastischen Thont iiber der Kreide. 

— L. 40 Z. Dammerde und Sand, 
21 lilauer und grauer, schieferiger, fetter Letten, 

mit einzelnen bituminósen Holzsplittern und 
kleinen Muscheln (Erycina pellucida), 

4 — Mergel, 
1 — sehr fetter plastischer Thon, 

2 — 45 — graublauer mergeliger Letten, 

B) 1478 L. Gyps. 
1 L. 60 Z. dichter grauer Gyps, 
6 — 60 — ditto, mit Fraueneis gemengt, 
4 — 40 — reines gelbes und graulich weifses Fraueneis, 
1 •— — — Fraueneis, mit viel grauem Mergelthon ge-

mengt, 
— — 20 — grauer Letten. 

C) 5T/S L. maclitige Lagerung von jura-ahnlichen Kalksteinen oder 
h a r t e r K r e i d e . 

1 L. 30 Z. fester, graulichweifser und graugefleckter Kalk-
stein mit Feuerstein, dessen Schichten 8° 
nach Norden fallen. Die grauen umliegenden 
Kalksteinpartien sind eben und flachmusche-
l ig ; zugleich sind schwarze Feuersteinknol-
len fest eingewachsen, 

50 — lichter, drusiger, fester Kalkstein, mitunter 
grunlich gefiirbt, mit einzelnen weifsen Oolith-
und kleinen Chloritkórnern, von manchem 
jurakalk nicht zu unterscheiden, 

1 — 20 — ebensolcber Kalkstein, aber nicht drusig und 
dabei etwas mehr mergelig, 

1 — 70 — weifser splitteriger Kalkstein, mit Partien 
von noch lichterm, lithographischem Kalk-
stein, andere Schichten ganz grau, fester. 
mit sehr viel hornsteinartigen, dunkler ge-
farbten, ellipsoidischen Kalkpartien , mit viel 
kl inen Muscheln und mit Kórnern und Kry-
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stallen yon Quarz gemengt. Noch andere 
Schichten mergelig, mit griinen Kórnern. 

O ) Chloritische Kreide. 

— L, 70 Z. Fester, grauer Kreidenmergel, mit kleinen 
Muscheln. 

70 — griinlichgraner, thoniger Mergel, mit sehr viel 
Chlorit oder sogenannter Griinerde gemengt. 
Einzelne Schichten sehr ausgezeichnete, chlo-
ritische Kreide, mit erbsengrofsen Chlorit-
kórnern und Catillus-Schalen, in Faserkalk 
yerwandelt, 

1 — 36 — chloritische Kreide, mit viel Yersteinerungen, 
darunter auch Echiniten (Cidaris-Arten, nach 
der Tiefe zu gelb und etwas drusig, 

— — 4 — ein Schicht graulichwei/ser, sehr dichter, fe-
ster reiner Kalkstein, mit zahllosen, kreide-
weifsen, kleinen Muscheln (Pectuncnlns), und 
ganz kleinen schwarzen Feuersteinkórnchen. 

E) Kreidenmergel . 

36 — ockergelber mergeliger Kalkstein, 
2 — 41 — gemeiner grauer und griinlich gefiirbter Krei-

denmergel, 

50 L v 57 Z. ganze Schachtteufe. Yon da weg 
20 gebohrt in gemeinen weifsen Kreidenmergel. 

Der Unterschied gegen den Szczerbakower Durchschnitt 
besteht also darin, dafs hier zwischen Gyps und der chlori-
tischen Kreide eine 5% Ł. maehtige Lagerung von harter 
Kreide oder jura-iihnlichem Kalkstein eingeschoben ist, die in 
Szczerbakow nicht existirt. 

V e r s u c h b e i G a d a w a. 
Ein dritter Yersuch in der Nahe der Salzquelle bei 

Gadawa zwischen Busko und Solec gab folgendes Besultat: 
P f s c u , geogaoat, Ha*ch»ib . von Polen. H . 2 3 
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— L. 10 Z. Dammerde und Sand, 
1 — 70 — grauer schieferiger Letten, 

3 5 I 1 — blaulichgrauer Letten mit Schwefelkies, 
£r g 1 l ' / « — mcrgeliger Thon, 
ą a 1 4 — — — blauer schieferiger Letten mit einzel-
g: ^ / nen Stiickchen Gyps und bituminci-
" Ł | sem Holz, 
g* 1 § 5 — 70 — blaulicher, murber Letten mit schwa-

chen weifsen Sandlagen und sehr 

2. « starkem Zudrawge schwachsalziger 
Wasser, 

70 — fester blaulicher Letten, 
10 — grauer Kreidenmergel, 
20 —• grauer mcrgeliger Letten, 

9 — grauer fester Kalkstein, 
30 — graulich-weifser dichter Gyps, 
31 — graulich-blauer Letten, 
25 — weifser Kreidenmergel, 
46 — grauer fester Letten, 
47 — Kreidenmergel mit Gyps gemengt, 
15 — grauer Letten, 
30 — sehr fester Kreidenmergel, mit sehr 

starken Wassern, 
60 — fester Kalkstein, mit einer weiten, 

gangartigen Wasserkluft, 
10 — fester Kreidenmergel, mit Feuerstein 

und einer 6Zol l weiten offenen Was-
serkluft, 

23 L. 74' / , Z. ganze Teufe des Yersuchs. 

Y e r s u c h b e i O w c z a r y . 

Bei den Salzquellen unweit dem Dorfe Owczary bei Busko 
wurde ebenfalls ein Versuch angestellt, der wieder eine an-
dere Schichtenfolge zeigte: 
— L. 20 Z . Dammerde, 

10 — gelblichgrauer Sand, 
1 — 50 — gelblich-weifser Lehm, nach unten mit yiel 

Feuersteinknollen, 
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— L. 15 Z. weifser Kreidenmergel, 
20 — blaulicher Letten mit Mergelstiicken, 

2 — blatteriger Gyps, 
— — 8 — blaulicher Letten, 

5 — 45 — fester grauer Kreidenmergel (gestreift), 
1 — 10 — ditto mit Feuerstein und wenig Gyps, 

70 — ditto ohneGyps, aber mit sehr starkemZudrang 
von 1 Proc. haltenden Salzwassern. (Grttn-
lich gefiirbt.) 

10 L. 10 Z. ganze Teufe des Yersuchs. 
Diese beiden letztern Yersuche zeigen, dafs der Gyps 

ebenfalls in seiner Machtigkeit sehr verschieden ist, indem er 
hier nur in sehr schwachen Schichten vóllig untergeordnet im 
Kreidenmergel vorkommt, wahrend er bei Szczerbakow und 
Solec viel machtiger iiber dem Kreidenmergel lag. Zugleich 
zeigt sich bei Owczary und Gadawa ebenso wie bei Solec, dafs 
zwischen dem gemeinen Kreidenmergel auch schwache Schich-
ten von festem Kalkstein oder harter Kreide yorkommen. Bei 
Owczary ist aller Kreidenmergel im Ganzen viel fester und 
dichter ais bei Szczerbakow. 

186. 
Die Gruppe der obern weichen oder schreiben-

den Kreide. 
Das Gestein, welches die obere Gruppe der Kreidenfor-

mation bildet, ist viel einfórmiger ais das der untern Gruppe. 
Es ist stets eine milde schreibende Kreide, theils ganz schnee-
weifs, theils licht gelblich. gefarbt. Fast stets ist das weifse 
Gestein in der Woiwodschaft Lublin mit ockergelben Flecken 
oder Streifen gezeichnet, welche von Eisenoxydhydrat her-
riihren. Diese Zeichnung steht mit dem Vorkommen yerstei-
nerter Korper im genausten Zusammenhange, denn die Ober-
flache der eingeschlossenen Zoophyten und Muscheln ist fast 
stets gelblich gefarbt, und die thierischen Korper miissen die 
Ausscheidung des Eisenoxydhydrats befórdert haben. 

Im jetzigen Kónigreich Polen ist die weifseste und beste 
Kreide bei Clielm, Raiowec und im Bassin von Zamość zu 
'inden, und am erstern Orte wird sie auch zu technischen 

23* 
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Zwecken gewonnen. Feuersteine, welche in andern Landem 
so haufig in der weichen Kreide sind, sind hier nur wenig 
darin Yorhanden. Schon haufiger in der viel mildern und 
mehr zerreiblichen Kreide in der Gegend von Grodno. — 
Die Gegend von Krzeminiec in Yolhynien und von Horynka, 
6 Meilen davon entfernt, liefert ebenfalls yorziigliche Kreide, 
hier mit einer aufserordentliclien Menge grofser schwarzer 
Feuersteinkugeln, welche eine grofse Menge schon erhalte-
ner Echiniten einschliefsen. 

In Ostgallizien und dem daran anstofsenden Theil des 
russischen Podoliens sind die Feuersteine sowohl in der 
weichen Kreide ais in dem Kreidenmergel viel haufiger, ais 
im jetzigen Kónigreich Polen. Hacquet hat diesen Gegen-
stand besonders fleifsig untersucht. Bei Zbrycz im Berge 
Pole górne kommt ein weifser Feuerstein in 1 — 2 Fufs im 
Durchmesser haltenden Kugeln in der Kreide vor , die in-
wendig yólliger Feuerstein, am Rand ein Gemenge von Kie-
selmasse und Kalk sind. Andere schwarze Feuersteine der 
Gegend haben eine geweihfórmige Gestalt. Bei Zalasczyki 
am Dniester viel schwarze Feuersteine mit Ostraziten und 
Terebrateln in sandigem Kreidenmergel. Ebenso ist der 
Kreidenmergel zwischen Halicz, Mariampol, Tłumacz und 
Obertyn sehr reich an Feuerstein. 

In dem Thale des Dniesters bei Nizniow und Mariam-
pol ist schreibende Kreide herrschend. Am Bache Strepe 
unweit Nizniow sah Hacquet sie besonders deutlich in 
Schichten entblófst, welche wenig Yersteinerungen, aber 
viel dunkle Feuersteine einschliefsen, welche keine zusam-
menhangenden Lagen bildcn. Manche Feuersteinkugeln hal-
ten bis zu 280 Pfd. Gewicht, manche sind walzenfórmig, 
wie Pi-iapoliten, andere astig. Sehr viele dieser Knol-
len sind inwendig hohl, mit Wasser angefiillt, oder mit 
Schwefelkies und Quarzkrystallen ausgekleidet. Kleine Am 
moniten und Tubiporen finden sich ebenfalls darin. In 
dem Thale Dolina głęboka in derselben Gegend bre-
chen besonders die schwarzen, priapolitenahnlichen Feuer. 
steine, welchen nach Hacquets Meinung Reteporen oder 
Eschariten zu Grunde liegen. Der i n z u s a m m e n h i i n g e n d e n 
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Schichten vorkommende Feuerstein ist meist schmutzig weifs, 
oder lichtgrau, enthalt Mangan-Dendriten, und ist zu tech-
nischen Zwecken nicht anwendbar. Der Kreidenmergel, 
worin er liegt, ist ebenfalls sehr kieselig, und gibt schon 
zuweilen Feuer am Stahl. Hornartige, gelbe, durchsichtigc 
Feuersteine, sehr gut zu Flintensteinen, finden sich ostlich 
vora Podhorce-Flufs in Podolien haufig, diesseits in Galii, 
zien seltener. W i r yerdanken Hacąuet zwei Analysen von 
[>olnischen Kreiden, namlich a) von Kreidenmergel, worin 
Feuersteine brechen, aus der Gegend von Nizniów, und 
b) von schreibender Kreide aus Volhynien. 

a. b. 
39,58 — 47,0 

— — 8,0 
16,26 — 33,0 
26,46 — 7,0 
17,70 — 2,0 

Kalk . . 
Magnesia . 
Kohlensaure 
Kieselerde 
Thonerde 
Eisenoxyd 0,5 

100,00 — 97,5 
2,5 Yerlust, 

Ich selbst habe einige Varietaten der Kreide aus dera 
jetzigen Konigreiche Polen analysii-t, und zwar: 

c) grauen Kreidenmergel yon Wodzisław im Krakauischen, 
d) weifsen, sehr reinen, scheibenformig zersplitternden 

Kreidenmergel von Busko, 
e) sandigen Kreidenmergel, oder grobe Kreide von Ka-

zimirz, 
f ) schreibende Kreide von Chełm. 

Kalk . . 
Magnesia 
Kieselerde 

Eisenoxydhydrat 
Kohlensaure . . . . . . 
Mechanisch beigemengte Sand-

korner u. Glimrnerschuppchen 
Wasser 

c. d. e. / • 
42,5 50,25 37,50 54,50 

— 0,50 0,25 1,25 
8,5 6,00 12,50 — 

14,0 3,00 8,15 Spur. 
— 0,50 1,25 0,25 

32,25 38,40 28,60 42,40 

1,00 9,25 . -
1,25 0,75 1,50 0,50 

99,50 99,40 99,0 99,90 
; 0,50 0,60 1,0 0,10 
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Hacquet hat ferner auch 2 Feuersteinarłen aus der galli. 
zischen Kreide analysirt, und z war: 

g ) den weifsen sogcnannten unreifenFeuerstein vonZbrycz 
und 

h) einen schwarzen Feuerstein aus Podolien. 

g-
Kiesclcrde . . > . 70,41 
Thonerde . . . 17,91 
Kalli 5,41 vcranderlich his zu 13,0 Proc, 
Eiscnoxyd . . . 0>83 veranderlich bis zu 1,60 Proc. 
Wasser u. Kohlensaurc 5,43 

100,0 
h. 

Kieselerde . . . 82,29 
Thonerde . . . 9,38 
Kalk 2,29 
Eisenosyd . . . 0,20 
Wasser u. Bilumen 5,84 

100,00 

g. 187. 
Dic der Hreidenformation angehórige Gypsbildung. 

In der Regel schen wir den Gyps nur in unregelmafsigen, 
stockfórmigen Massen in den kalkigen und sandigen Flótzfor-
mationen eingeschlossen, und werden dadurch zu dem Schlusse 
berechtigt, dafs der Gyps auf eine andere Art ais Kalkstein, 
Sandstein und Mergel gebildet worden sey. Die Gypsbildung, 
von welcher ich jetzt sprechen will, erseheint nun zwar mehr 
ais ein zusammenhiingendes Flótz ais der Schottengyps im 
Zechstein, oder der Gyps, welcher das Steinsalz im Muschel-
kalk begleitet, oder ais der in dem karpathischen Salzgebirge; 
dennoch bildet er ebenfalls kein allgemeines Glied, keine aus-
dauernde Schicht im Kreidenmergel, sondern sein Yorkommen 
ist ebenfalls nur auf einige Gegenden beschrankt, und auch 
in diesen tritt er nur auf vereinzelten Punkten auf. Die Ge-
gend , wo diese Gypsbildung am haufigsten erseheint, ist die 
zwischen Pińczów, Busko und Nowemiasto Korczyn in der 
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Niederung des untern Nida-Thals. *) Hier bildet er 1) zuerst 
eine grofse zusammenhangende Partie vom Dorfe Poguszice 
bei Pińczów an iiber Morczencin und Widowa bis nahe an die 
Nida bei Krzyżanowice, andererseits breitet er sieli aus iiber 
Kostki, zwischen Sagoszczawiniary, YYelecz und Sieslawicc 
bei Busko, roń da aus weiter bis Zbludowice, ChotelŁelone 
bis Skoroszice, Salanicc bis bei Kluzy. 

2) Eine hleinere isolirte Partie erschcint nórdlich von 
Busko zwischen den Dórfern Natola und Łagiewniki. 

3) Zwischen Bronina und Owczary bei Busko am B'ufse 
der Berge, die aus tertiaren Gebilden bestelien. 

4) In der flachen kesselfórmigen Nicderung zwischen den 
Dórfern Owczary, Penzelice und Radzanów bildet der Gyps 
mehrere einzelne Hiigel und kleine Hervorragungcn. 

5) Bei Bilczow setzt er sowohl westlich ais ostlich vom 
Dorfe mehrere Hiigel zusammen. 

6) Ein schmaler Zug oder Gypsriieken zieht liings der 
Nida von Kobytniki iiber Sielce bis Goryslawice bei Wiślica, 
und zu ihm gehóren auch mehrere isolirte Gypshiigcl zwischen 
Wiślica und Goryslawice und zwischen diesem Dorfe und 
Chotel. 

7) Ein anderer inphr erhabener Gypsriieken fangt bei 
Chotel an, besteht aus mehreren parallelen und zerrissenen 
Hiigelziigen , die sich bei Gorki vereinigen , und von da iiber 
Badrzychowice und Strążyską bis Ucisków reichen. OHenbar 
ist dieser Riicken nur das Ausgehende eines grofsen Gyps-
lagers, denn siidwarts davon hat man den Gyps wieder mit 
dem Schachte von Szczerbakow durchteuft, und jenseits der 
Nida kommt er bei Czarkow wieder zu Tage ; andererseits ge-
gen Norden bedeckt zwar Kreidenmergel und plastischer Thon 
den Gyps, dafs er aber daselbst cxistirt, beweist wieder der 
Versuchschacht bei Solec. 

8) Ganz isolirt von diesen mehr zusarnmenhangenden 
Gypspartien erschcint er weiter gegen Norden unter Grob-
kalk und jiingern tertiaren Gesteinen kuppenartig hervorsto-
Isend einmal bei der Stadt Staszów und sodann in vielen ein-

*) Hiebei ist die Karto Taf. V. zu vergleiclien. 
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zelnen kleinen Hiigeln zwischen den Dórfern Gortatowice, 
Sodzieiowice und Stawiany zwischen Chmielnik und Pińczów. 

Von der Nida weg gegen Siidwest bis Krakau, wo hohes 
Lehmland den Kreidenmergel bedeckt, und Entblófsung der 
Felsarten nur in den Thalern móglicli ist, treffen wir zwar 
den zum Kreidemergel gchórigen Gyps noch an vielen Punk-
ten, aber nicht mehr in der grofsen Verbreitung wie an der 
nordóstiiehen Seite der Nida. Ich kenne ihn in diesen Gegen-
den bei Kamienna, siidlich von Wiślica, an der Mittagsseite 
der Stadt Działoszyce, an der nórdlichen Seite der Stadt 
Skalbmirz, ferner in der Gegend von Proszowice bei der 
Kirche von Konjusza, nórdlich von Jasdowice am siidlichen 
Abhange des Srzeniawa-Thals, bei Polekarczyce , unweit des 
Wirthshauses von Przeslawice, bei Ha wala wice, bei Pietrze-
jowice, auf der Strafsc von Proszowice nach Krakau; ferner 
bei Tonie nórdlich von Krakau hinter Biały Promnik, und Spu-
ren bei Damice, Meile siidlich von Iwanowice, nahe an der 
Granze des Jurakalks. Endlich haben die ehemals vom Ca-
stellan Kluszewski und Carosi unternommenen Salzversuche 
zu Krzeslawice und Dlugnia unweit Mogiła, ostlich von Kra-
kau, ebenfalls diesen Gyps getrofien. Denken wir uns eine 
Linie von Skala bis Pińczów gezogen, so ist nordwarts von 
dieser der Gyps nicht mehr anzutreffen, obgleich der Kreiden-
mergel bis gegen Koniecpol und Kurzelow noch verbreitet ist. 

Wenden wir uns von Krakau gegen Westen, so treffen 
wir nur in Oberschlesien zu beiden Seiten der Oder bekann-
termafsen wieder Gyps, welcher in allen seinen Verhaltnissen 
dem Gyps der polnischen Kreidenformation gleich ist. Ich 
werde spater zu erweisen suchen, dafs er derselben Bildung 
angehórt. Von der Weichsel ostlich, sowohl im Lublincr Dc-
partement ais in Gallizien, fehlt auf einem grofsen Landstri-
che , der fast allein der Kreidenformation angehórt, aller 
ęiyps. Er findet sich zucrst wieder in dem Bassin von Lem-
berg. Hier findet sich der Gyps im Bezirke der groben Kreide 
in der Nahe der Stadt Lemberg auf mehreren Punkten, bei 
Postamyty, zwischen Lubien und Szczerszec auf d e r Strafse 
von Lemberg nach Drohibycz; ferner ostwarts yon Lemberg 
zwischen Podhayczyk und Uniow, bei Blotnia unweit Nara-
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jow, beim Stadtchen Knyhynice und bei Meducha in der Ebene 
nordlich von Halicz. Sehr ausgebreitete Gypslager finden 
sich weiter unweit Mikulnice am podolischen Sereth und óst-
lich von Trembowla zwischen dem Sereih- und Podhorce -
Flusse. In Podolien unweit Zbrycz ist das machtigste und 
ausgebreitetste Gypslager das von Czarnokozienice, das sich 
aufwarts schon bei Szydłowiec am Zbrucz- oder Podhorce -
Flusse zeigt , siidwiirts aber sich viel machtiger bis Kudrynce 
an demselben Flufs ausbreitet, ihn hier iibersetzt, und bis 
Mielnice am Dniestcr reicht, wo der Gyps sehr grofse Massen 
formirt. Y o n hier und von Zowalow bei Kudrynce reicht er 
noch bis Isakowiec, wo der Podhorce in den Dniestcr fallt. 
Siidwarts vom Dniester kommt diese Gypsbildung, die man 
sorgfaltig von der des Karpathensandsteins unterschciden mufs, 
sehr ausgebreitet vor in der Gegend zwischen Stanisławów 
und Otynia, zwischen Tłumacz und Ober tyn , bei Babin un-
weit Zołeszczyki am Dniester , und ebensowohl lióchst wahr. 
scheinlich in der Aachen Bukowina und in der Moldau, w o 
die Schwefelquellen bei Sadagóra, zwischen Batuschan und 
Jassy etc. das Daseyn des Gypses in der T ie f e andeuten. Auch 
jenseits des Pruths siidostlich von Faltschi, im Kohurlui-
schen Gebiete, zeigt sich dieselbe Gypsbildung mit der groben 
Kreide nochmals. Viełleicht deutet der G y p s , der sich in 
Krystallen im grauen Letten bei der Sloboda Fontanka in der 
tief eingeschnittenen Schlucht (in Podol ien Jar genannt) Kosz-
kowa findet, die 9% Meilen von Odessa beim Dor fe Buzy-
nowa in den Kuiolnik (Steppenfiufs zwischen dem Bog und 
Dniester) fallt, ebenfalls noch auf tiefer liegende Gyps . 
massen. * ) 

Schon das Aeufsere des Gebirgs verrath das Daseyn des 
Gypses, denn wo er im Zusammenhange wie ein machtiges 
Lager zu Tage geht , bildet er steile, sehr zerrissene W a n d ę 
aus grofsen, im Sonnenlichte schon von weitem sich spiegeln-
den Fraueneiskrystallen, die um so mehr auffallen, ais sie auf 
die sanft verllachenden Abhange der Hiigel vom Kreidenmer-

*) Vergleiche Andrzeiowshi Rys botaniczny Krayu pomiędzy Bohem 
i Dniestrem p. 33. 
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gel aufgesetzt sind, und riffartig am Gchiinge der Niederungen 
hinlaufen; so unter andern sehr ausgezeichnet am siidlichcn 
Abhange der Bcrge bei Sagoszcza winiary, bei Cliotel, Gorki 
und Goryslawicc. Oder die isolirten Hiigel, die er bildet, 
sehen von wcitcm wic kleine Kedouten oder Bastionen mit 
ein- und ausspringenden Winkeln aus, wie z. B. bei Wiślica, 
Gortatowice und Bilczow. Zugleich zeigen zalillose Erdfallc 
den Gyps an, wo er von Dammerde bedeckt ist." 

Die Ilauplmassc des Gypsgebirges besteht aus Fraueneis 
oder Bluttergyps von aschgrauer, rauchgrauer, gelblichwei. 
fser und ausgezcicbnet honiggelber, mitunter fast hyacinth-
rother Farbę. Dieses bildet lauter sehr grofse, oft 3—4 Fufs 
lange Krystalle, die entweder senkrecht neben einander auf-
gerichtet stehen, oder nach allen Richtungen durch einander 
gewachsen sind, und leere Raume zwischen sich lassen, oder 
das ganze Gypslagcr ist senkrecht saulenfórmig gegliedert, 
und in jeder Siiule laufen die Zwillingskrystalle (trripezienne 
hćmilrope), aus denen sie zusammengesetzt ist, mit ihren 
schmalen , keilfórmigen Enden in der Axenlinie der Saulc zu-
sammen, so dafs sie aus keilfórmigen Stucken zusammenge-
setzt ist, die im Grofsen eine federartige Streifung der Fels-
wandc nachahmcn. Diese sonderbare Structur ist fur diese 
Gypsbildung ganz charaktcristisch; sie findet sich nie beim 
Gyps der karpathischcn Sandstein- und Salzformation, und fin 
det nur ein schwaches Analogon am tertiaren Gyps von Paris. 
Die leeren Bauinc, welche die Krystalle zwischen sich lassen, 
sind haufig mil grauem Mergel und mergeligem Thop ausge-
fiillt, welche diesen Gyps treu begleiten. — Hier und da ge-
winnt diese Mergelmasse die Obei-hand, und dann steckcn in 
ihr theils prismatische, theils linsenfórmige Frauenciskrystallc 
ohne Regel eingeknetet, die zuweilen zu rundlichen Knollen 
yerbunden sind, wie z. B. bei Konjusza , bei Przeslawice und 
zu Dirschel, Kotschen und Krziskowitz in Schlesien. Nachst, 
dem Blattergyps findet sich dichter Gyps ain liauligsten, der 
theils ganz weifs (Alabaster), theils mit Mergel gemengt grau 
und gelblich gefarbt ist, in hóchst feinkórnigen Gyps iiber-
geht, und einzelne Krystalle und Partien von krystallinischem 
Fraueneis einschliefst. Dieser dichte Gyps bildet eigene La-
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gen, z. B. im Sehaeht von Solec , auch bei Szczerbakow, 
bei Jasdowice, Polekarczyce, Działoszyce und mehreren an-
dern Punkten, und hat zum Theil eine Anlage zu grob-
schiefcrigcr Testur. Die schónstcn weifsen Alabastcrlagen, 
welche zu technischem Gebrauch anwcndbar sind, finden 
sich bei Meducha, Szczerszcc, Mikulnice und Trembowla in 
Gallizien, bei Mielnice am Dniester und bei Czarnokozienice 
in Podolien. Auch der dichtc Gyps ist oft mit grauem 
Mergel gemengt und durchwachsen, und gediegener Schwe-
fel ist darin eingesprengt bei Konjusza unweit Proszowice, 
bei Szczcrszec und Babin in Gallizien und bei den Thal-
hausern in Oberschlesien. Zuweilen ist Gyps dcm Kreiden-
mergel, auf wclchem er aufliegt, so innig beigemengt, dafs 
dadurch eine Art von Gypsmergel entsteht. Auf andern 
Punkten ist der graue dichte Gyps mit bituminósen Sub-
stanzen durchdrungen, und stinkt gerieben wie Stinkstein. 
Zugleich wird cr hier und da von cincm porósen tuffar-
tigen Kalkstein begleitct, der mancher Rauchwacke gleicht, 
und der fast iiberall auch andere Gypsbildungen zu beglei-
ten płlegt. 

Fasergyps und bunte Mergclthone, welche andern Gyps-
bildungen eigen sind, fehlen in dieser ganzlich, denn nur 
sehr unbedeutende Schniirchen von Fasergyps haben sich 
hier und da im Kreidenmergel gefunden, niemals aber in 
den machtigen Gypslagern selbst. Hr. Andrzeiowski gibt 
blofs etwas Fasergyps an den Abhangen der Hiigel bei 
Kudrynce am Podhorce-Flufs in Podolien an. Ebenso ist 
Anhydrit niemals damit vcrbunden. 

Deutliche Schichtung habe ich nie an diesem Gypse 
beobachtet. 

§. 188. 

Das Schwefelflótz von Czarkoic. 
Ich habe schon erwiihnt, dafs der Gyps und der ihn 

begleitende Mergel ais fremdartiges Minerał hier und da 
gediegenen Schwefel einschliefst. Das wichtigste yorkom-
men der Art findet aber statt zu Czarliow an der Nida, wo 
ein solcher Reichthum dieses Minerals yorbanden ist, dafs 
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darauf ein sehr vortheilhafter Bergbau stattfindet. Man hat 
die Schwefelbildung von Czarkow mit der von Swoszowice 
bei Krakau verglichen, weil an beiden Punkten der Schwefel 
in einem grauen Mergel breche; allein man hat die andern 
grofsen Unterschiede, die zwischen ihnen stattfinden, un-
beachtet gelassen, denn zu Czarkow gibt es weder faserigen 
und dichten Gyps, noch bituminosesHolz, welche die Swoszo-
wicer Flótze beglciten, noch gibt es umgekehrt zu Swoszo-
wice die machtigen Łager von Fraueneis, welche das Czarko-
wer Schwefelflótz bedecken. Es ist gewifs, dafs die Gebirgs-
schiehten von Swoszowice mit ihrem Schwefel dem Wielicz-
ker Salzgebirge angehóren, und dafs umgekehrt das Czarko-
wer Schwefelflótz auf und in dem machtigen Kreidenmergel 
aufliegt, der dem karpathischen Salzgebirge fremd ist und 
iiber dem Jurakalk liegt; mithin ist es ganzlich unzulassig, 
einzelner Gesteins-Aehnlichkeiten ungeachtet, die Czarkower 
und Swoszowicer Schwefelbildung fiir gleiehzeitig zu halten. 

W e n n ich hier von einem Schwefelflótz spreche, so 
denke man sich kein regelmafsiges Flótz, sondern eine vóllig 
unregelmafsige Lagerstatte, dereń wahre Gestalt noch ganz-
lich unbekannt ist. Am westlichen Gehange des Nida-Thals, 
im Dor fe Czarkow und bis gegen das Dorf Stara Korczyn, 
kommt unter der hohen Lehmbedeckung hier und da Frauen-
eis in machtigen Banken zu Tage, welche gegen Norden ge-
gen die Nida einfallen. Durchbricht man diese in horizon-
taler Bichtung, so erreicht man langs diesem Dorf eine an-
dere sehr machtige, graue Mergelmasse, welche durch und 
duvch mit gediegenem Schwefel durchwachsen ist. Diefs ist 
das sogenannte Schwefelflótz. Durchfiihrt man dieses mit 
Streicken weiter gegen Siiden, so erreicht man den gemeinen, 
weifsen Kreidenmergel, mit seinen zahlreichen Echiniten-
und Catillus-Arten, der deutlich gegen Norden geschichtet ist. 
M.an sagt daher, das Schwefelflótz liege auf dem Kreiden-
merrgel auf, und werde vom Fraueneis im Hangenden bedeckt. 
Neuere Yersuche haben aber gelehrt, dafs in dem Kreiden-
merg;el unterhalb des Flótzes sich noch mehrmals Lagen mit 
Schwefel wiederholen, mithin ist das sogenannte Flótz selbst 
nichts ais ein Stiick mit gediegenem Schwefel durchdrungenes 
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Mergelgebirge, das nach obenhin, wie der Kreidenmergel 
der ganzen Gegend, mit der Fraueneisbildung sich yerbindet. 
Die Mergelmasse, worin der Schwefel inneliegt, ist etwas 
mehr grau und fester ais der iibrige Mergel, er ist haufig 
mit Gyps durchwaclisen, der darin vortreffliche Drusen man. 
nichfaltiger Krystallformen darstellt, welche wohl zum Theil 
jetzt sich noch fortbilden mogen. Zugleich finden sich Holi-
lenraume in der Lagermasse, welche mit tropfsteinfórmigem, 
gelbem und braunem Hornstein und Chalcedon ausgekleidet 
sind, wieder iiberzogen mit zarten, kleinen Gypskrystallen 
und feinem Mehlschwefel. Im obern Theile des Berges 
scheint die ganze Lagermasse einst eine grofse Zerriittung 
erlitten zu haben; denn sie besteht aus lauter scharfeckigen 
Bruchstiicken des festen, scliwefelhaltigen Mergels, die durch 
milden Mergel wieder fest zusammengekittet sind. In dieser 
zerriitteten Masse kommen auch die schonsten Gypsdrusen 
und die stalactitischen Hornstein - und Chalcedonbildungen vor. 
Der Schwefel ist in der Mergelmasse in klcinen Tropfen und 
Kugeln eingewachsen von der Grofse cines Hirsekorns bis 
zu der der Wallniisse. Werden diese Kórner grofser, so 
llielsen sie zusammen, und bilden dann derbe Massen und 
Lagen, welche sich ein Stiick lang fortziehen. Am seltensten 
ist der derbe Schwefel von lichtstrohgelber und isabellgelber 
Farbę, der gewohnlichste ist schwefelgelb, in Wachsgelb und 
Oelgriin iibergehend. Die schonste Vai'ietiit, die ich von an-
dern Punkten gar nicht gesehen habe, ist eine kleintraubige 
und nierformige, und eine andere, wo auf zarten Gypshaut-
cben Schwefel in erbsengrofsen Kugeln einzeln aufgetropft 
ist. Im zerriitteten Theile des Flotzes findet sich auch eigent-
licher Mehlschwefel, dem vulcanischen Schwefelsublimat sehr 
ahnlich. Am seltensten ist er krystallisirt, doch besitze ich 
von hier auch sehr grofse und deutliche Krystalle, die allemal 
auf festem, kiescligem, etwas zerborstenem Mergel aufge-
wachsen sind. Die Lange, auf welche dieses reiche Schwe-
felflotz jetzt bekannt ist, betriigt ungefiihr '/» Meile, seine 
Machtigkeit wird gewohnlich zu 4 Lachtern angegeben, aber 
ich habe es selbst an mehreren Punkten gesehen, wo es we-
nigstens 8 — 10 Lachter machtig seyn mufste. Bei seiner 
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grofsen Unregelmiifsigkeit und dem darauf eben so unregel-
mafsig getriebenen Raubbau lafst sich dariiber, so wie iiber 
dessen Streichen und Fallen, nicht mit Zuverlassigkeit urthei-
len. Es ist diese Lagerstattc gewifs die reichste ihrer Art 
aufser Italien und Radeboy in Croatien, von der mit etwas 
mehr berg - und hiittenmannischer Klugheit, ais jetzt daselbst 
beobachtet wird, das jahrliche Ausbringen von 5 — 6000 Ctn. 
Schwefel leicht auf das Doppeltc gesteigert, auf viele Jahre 
gesichert, und die ohnehin wohlfeilen Productionskosten noch 
vermindert werden kónnten. 

g. 189. 
Zer spal t un gen nnd Hóhlen des Gypses. 

Weitet ief und senkrecht niedergehende Spal ten sind die-
sem Gypse fast iiberall eigen, und geben den daraus zu-
sammengesetzten Hiigelziigen ein sehr zerstiickeltes und zer-
rissenes Ansehen. Zugleich enthalt er sehr viele unrcgel-
mafsige Hóhlen, welche wie im Jurakalk erweiterte Spalten 
sind, die hier und da auf dem Kreuzungspunkte solcher 
Spalten sich mehr ausgebreitet haben, am Tage gar keinen 
Ausgang haben, oder nur in engen Spalten óffnen, oder 
oft nur mit wenig dichtem Gyps und rauchwackenartigem 
Haik und Dammerde bedeckt sind, und daher sehr haufig 
zusammenstiirzen und trichterfórmige Erdfalle erzeugen. 
Viele dieser Hóhlen sind ganz vcrborgen, aber der hohle, 
dumpfe T o n , den der Boden in jenen Gypsgegenden beim 
Dariiberfahrcn von sich gibt, lafst ihr Daseyn errathen, 
und alle Jahre entstehen neue Erdfalle. In der Gegend 
von Gortatowice, zwischen Busko und Sagoszcza, bei Natola, 
Łagiewnik und Bilczow kann man diese Verhaltnisse tag-
lich beobachten. Unter den Hóhlen, die ich selbst im 
Gyps besucht habe, ist die nahe heim Dorfe Skotnikimale 
vielleicht die ansehnlichste. Sie befindet sich in einem dich-
ten und hóchst feinkórnigen, mit Fraueneiskrystallen gemeng-
ten Gyps, und die Wandę derselben mit schónem, weifsem 
und honiggelbem, grofsblatterigem Fraueneis ausgekleidet, 
das yon dem herabtropfenden Wasser zu wunderlichcn Ge-
stalten ausgewaschen wird. Durch das Dorf Skoroszice fliefst 
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von Norden her ein lileiner Bach zwischen lauter Ęrauencis-
hiigeln. Eine Reihe yon kleinen Grotten und Hóhlen sind 
durch weite Spalten yerbunden, durch welche der Bach oft 
100 Schritte lang unterirdisch fortfliefst und ani andern Ende 
wieder plótzlich zu Tage kommt. Hier sieht man sehr deut. 
lich, wie das Wasser jiihrlich sich immer tiefer und tiefer ein-
schncidet und dadurch ncue Hóhlenraume bildet, indem es 
den Gyps auflóst und mit sich fortfiihrt. Auch bier bei 
Skoroszice fand ich eine ansehnliche Hóhle, welche sich da-
durch auszeichnct, dafs das aus ihrer Decke durch den Gyps 
herabtropfendc Wasser die Wandę mit einem schónen stau-
denfórmigcn Gypssinter iiberzieht, der mir in andern Gyps-
hóhlen nie yorgekommen ist. Die Gebirgsmassc, worin diese 
Hóhle sich findet, ist rauchgraues Fraueneis, und die Felsen-
wande sehen aus, ais waren lauter einzelne Gypskrystalle in 
eine weiche, mergelige Masse eingedriiekt worden. Von 
Skoroszice bis Chotel hin sind solcher Hóhlen noch yiele und 
Erdfiille haufig. Ebenso yerschwindct in unterirdischen Spal. 
ten ein Bach zwischen Natola und Łagiewniki bei Busko. Die 
interessanteste aller Gypsschichten ward auf der Schwefel-

'grube zu Czarkow gefunden, wo an dem Berge, worauf das 
Schlofs des Fiirsten Badziwill steht, mehrere enge, trichter-
fórmigc Erdfiille yon Tage nieder durch das Fraueneis bis in 
das Schwefelflótz reichen. Im Jahr 1815 fuhr man mit einer 
Strecke, dic man von der Vicenti-Tagestrecke unter dem so-
genannten Gartenschachte weg noch 6 Lachter weiter trieb, 
eine grófscre Hóhle an, die sich bis unter den Schacht er-
streckte. Das Schwefelgebirge bildetc hier eine Wólbung 
iiber der Hóhle, die an ihren Wanden mit Kalksinter, Gyps-
und Kalkspathdrusen bekleidct war. Oben in der Decke war 
eine Oeffnung, durch welche die Hóhle mit braungelbem und 
schwarzlichem Letten und Modererdc von Tage herein grófs-
tentheils ausgefiillt worden war. In dem Letten lagen Mer-
gelgeschiebe von yerschiedener Gróise, und eine grofse Menge 
wenig yeranderter Landthierknochen, yorziiglich Zahne von 
Wiederkauern, Pferden, zerbrochene Róhren- und Wirbel-
knochen, der Zahn eines Fleischfressers und ein 15 Zoll lan-
ger Ilopf , in dessen unterer Kinnlade cin 5 Zoll langer ge-
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kriimmter Hauzahn steckte. Offenbar gehóren diese Knochen 
nicht dem Kreidenmergel - und Gypsgebirge an, sondern 
diese Hohle mochte in der Yorwelt einem lleischfressenden 
Thiere zur Wohnung dienen, wohin es seinen Raub, wie 
noch jetzt dieHyanen, schleppte und yerzehrte. Ich werde 
daher diese Knochen erst spiiter bei Darstellung des Lehm-
gebirges genauer betraehten , das in Polen eine grofse Menge 
anderer Landthiere einschliefst. 

$. 190. 
Schichtung. 

Die Kreide, sowohl die untere grobe, ais die obere 
schreibende Kreide ist stets geschichtet, gewóhnlich sind die 
Schichten 6 — 8 Zoll stark, seltener schwacher, in manchen 
Gegenden aber, wie z. B. im Lubliner Departement auch 
1 — 2 Fufs machtig. Sie sind im Grofsen betrachtet horizon-
tal abgelagert, und alle Schichtenneigung, die man hier und 
da beobachtet, ist durchaus órtlich und richtet sich nach kei-
nem allgemcinen Gesetze. Da, wo die Formation auf altern 
Formationen aufruht, ist ihre Schichtung von diesen ab-
hangig, ais z. A. im Iwanowicer Thal, wo der Kreidenmergel' 
auf dem Jurakalk aufliegt. Der Kreidenmergel oder die grobe 
und chloritische Kreide ist wegen ihrer Anlage zur grób-
schieferigen Textur, wegen ihrer Abwechslung mit niergelig 
thonigen Lagen deutlicher geschichtet, ais die schreibende 
weiche Kreide. — Die mit jener verhundene Gypsbildung 
zeigt keine Schichtung, und was hier und da dafiir angesehen 
worden ist, ist eine zufallige Zerspaltung nach einer Bich-
tung, die aber an zwei benachbarten Hiigeln nie gleichformig 
beobachtet werden wird. 

j . 191. 
V ersleinerujigcn. 

Ueberall, wo die Kreide soi-gfaltig untersucht wurde, 
hat sie Reichthum an mannichfaltigen thierischen Yerstei-
nerungen gezeigt, und w ird durch manclie ihr yorzuglich an 
gehorige Geschlechter und Arten charakterisirt. W i r sind 
in der Kenntnifs dieser ihr angehórigen Thierreste in der 
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nenern Zeit durch Brongniart, Cuvier, Mantell, Parkinson 
und Sowerby so yorgeriickt, dafs dic Kreide in dieser Ilin-
sicht jetzt zu den am genauesten bekannten Formationen ge-
hort. Ich habe daher auch besondern Fleifs darauf yerwen-
det, die Petrefacten der polnischen Kreide so yollstandig 
licnnen zu lernen, ais es mir nur móglich war, und diese 
Forschung hat fiir mich das befriedigende Resultat geliefert, 
dafs diese polnischen Kreidefossilien im Allgemeinen aufs 
yollkommenste mit denen ubereinstimmen, welche darin in 
Frankreich, England und Norddeutschland erkannt wurdcn. 
Auch hier zeichnet sich die Kreide durch Reichthum an eigen-
thiimlichen Ammoniten, Belemniten, Echiniten und yielen 
zweischaligcn Muscheln aus, und im Ganzen genommen habe 
ich dic untere grobe Kreide yiel reicher ais die obere weiche 
an Versteinerungen in Polen gefunden. Brongniart sprach 
friiher der franzósischen Kreide aufser dem TrocJms liosleroti 
alle einfach spiralfórmigen Uniyalyen ab, und iiberhaupt hat 
man geglaubt, dafs diese auch anderwarts darin selten seyen. 
Dieses Yerhaltnifs habe ich aber in Polen nicht bestiitigt ge-
funden , und die Untersuchungen von Forchhammer iiber die 
danische Kreide, so wie dic von Dnfresnoy uber die im siid-
wcstlichen Frankreich, haben mancherlei nur fiir tertiar ge-
haltene Petrefacten auch in der Kreide nachgewiescn. Wenn 
gleich Biyalyen vorwalten, so enthalt dennochdie obere weiche 
und schreibende Kreide in Polon eine zicmliche Anzahl von 
Uniyalyen, und zwar von solchcn Gcschlechtern, welche wir 
sowohl im Jurakalk ais im Grobkalk antreffen. Bestiitigt hat 
meine Untcrsuchung ebenfalls, dafs die Yersteinerungen der 
Kreide denen im Jurakalk theils ganz gleich, theils sehr ahn-
lich sind, und dafs umgekehrt ein viel grófserer Unterschied 
zwischen denen der Kreide und des Grobkalks stattlindet, 
indem namcntlich dem Grobkalk alle Polythalamien, und mit 
wenigen seltenen Ausnahmen auch fast alle Crinoidea, Echi-
uodermen und Brachyopoden fehlen. 

t*PSCH, geognost. Beschreitii von Polen. It. 24 
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V e r z e i c h n i f s. 
1. Pflanzenreste. 

Einige wenige, zuweilen verkohlte Pflanzenblatter, welche 
aher keine nahere Bestimmung gestatten, kommen hier und 
da im Kreidenmergel vor , und haben sich besonders in den 
bei Szczerbakow und Solec durchteuften Schichten und in 
den thonigen Zwischenschichten zwischen Jurakalk und Krei-
denmergel im Thale von Iwanowice gefunden. 

II. Thierreste. 

A) A u s d e r C l a s s e d e r Z o o p h y t e n . 
1) Kleine Stamme von M i l l e p o r e n in Feuerstein yer-

wandelt, aus dem Mergel bei Szczerbakow. 
2) P o r i t e s f u r c a t a . Dieser Zoophyt, der mit der 

lebenden Porites furcata und mit Porites claoaria (Goldfufs, 
naturhistorischer Atlas, Taf. 120) ara meisten iibereinstimrnt, 
nahert sich auch einigermafsen der Poci/lopora fenestrata und 
damicornis LAM. Er erhebt sich in langen, theils cylindri-
schen, tkeils breitgedriickten, gabelfórmig getheilten Stam-
men, dereń Aeste an den Enden stumpf abgerundet sind. 
Die Polypenzellen sind nicht rund, sondern erscheinen wie 
langliclie Einschnitte auf der Oberflache. Die Stamme ste-
hen bei Kazimirz an der Weichsel ziemlich dicht nebeneinan-
der aufgerichtet, und haben gewifs hier in der Yorweit eine 
Korallenbank zusammengesetzt. Sehr haufig durchsetzen sie 
die grobe, sandige Kreide und auch die weiche obere Kreide 
bei Lublin, Staroscice bei Biskupice, Udricza bei Zamosc, 
Częstoborowice bei Piaski, und iiberbaupt fast iiberall im 
Lubliner Departement. Mit dieser Art in Gesellschaft kommt 
etwas weniger haufig eine andere vor , die ich 

2) P o r i t e s a l c e c o r n i s nenne. Sie ahnelt in der 
Gestalt am meisten der Porites digitata und Madrepora pal-
mata, unterscheidet sich aber von der vorigen Art hauptsiich-
lich dadurch, dafs die Polypenzellen oder Poren kre isrund 
sind, und nach aufsen wie rohrenartig erscheinen. 

3 ) Aufserdem finden sich im Kreidenmergel bei Szczer-
bakow und Kazimirz einige sogenannte A l c y o n i e n , die mit 
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Lobularia digitala LAM. (Goldfufs naturhist. Atlas, Taf. 25) 
yiele Aehnlichkeit haben, ferner auch einige undcutliche 
E s c h a r i t e n . 

4) M a e a n d r i n a p e c t i n a t a LAM. bei V. Schlotheim zu 
Madreporites maeandrinus gcrechnet, fand ich ein einziges 
Mai im Kreidenmergel bei Nicznnnowice bęi Wlosczewo. 

B) A u s d e r C l a s s e d e r S t r a h l t h i e r e o d e r 
Radiaria. 

a) Ordnung der Stelleriden oder Crinoidea M I I . I . . 

5) Blofs sehr selten finden sich einzelne Glieder der 
Stielstiicke einer Enkrinitenart im Kreidenmergel hei Szczer-
bakow, Czarkow und bei Busko. 

b) Ordnung der Echinodcrmen. 

6) A n a n c h y t e s o v a t a LAM. (CUVIF,R. Piech, sur les 
ossem. joss. T. II. PI. V. Fig. 7), derselbe, wie im polnischen 
Jurakalk, sehr haufig im Kreidenmergel im Liegenden des 
Schwefelflótzes bei Czarkow, im Szczerbakower Schacht, bei 
Mihalowice, bei Pietrzejowice und Proszowice. 

7) S p a t a n g u s c o r anguinumLAM. (Cuv. l.c. PI.IV. 
F. 11). Etwas seltener ais der yorige in Szczerbakow, zwi-
schen Mihalowice und Boley, bei Pietrzejowice, bei Busko. 

8) G a l e r i t e s a l b o g a l e r u s LAM. Ebenfalls derselbe 
ais im polnischen Jurakalk, hiiufig im Kreidenmergel bei 
Czarkow, Wiślica, Szczerbakow und in der Gegend um Pro-
szowice und Iwanowice. 

9) C i d a r i t e s y a r i o l a r i s BROSGPT. ( C u r . c . PI. V. 
Fig. 9). Selten. Ich fand nur kleine Exemplare in der chlo-
ritischen Kreide, welche der Yersuchschacht bei Solec un-
weit Nowemiasto Korczyn zwischen 47 und 48 Lachter Teufe 
durchsank. 

10) C i d a r i s v u l g a r i s LAM. Sehr haufig und schon 
m Feuerstcin yerwandelt aus der schreibenden Kreide yon 
Grodno in Litthauen und Krzeminiec in Yolhynicn. 

11) C i d a r i t e s p a p i l l a t a PARK. (Org. Rem. Vol. III. 
' A F- 1. Fig. 9 ) , d. i. Cidaris major LESHE, oder Echinites coro. 

nalus Scur.. Ebenfalls aus Yolhynien und yon Solec bei Nowo-
miasto Korczyn. 

2 4 * 
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1 2 ) C i d a r i s v a r i o l a t a LESHE (PARKIHSON, Org. Bem. 
Yol. III, Taf. 1. Fig. 10), d. i. Echinites vciriolatus Scur,. Sc]-
ten bei Szczerbakow und Czarkow in Kreidenmergel, hau-
figer in schreibender Kreide aus Yolbynien. 

C) A n s d e r C l a s s e d e r M o l l u s k e n . 

a) Aus der Ordnung der Cephalopodcn : die Polylhalamia. 

13) A m m o n i t e s p l a n u l a t u s y u l g a r i s SCHI,. Er 
kommt yiel seltener in der groben Kreide ais im Jurakalk yor. 
Ich sah ihn in der crstern besonders im Lubliner Departement, 
yiel seltener im Krakauischen. 

14) A m m o n i t e s p l a n u l a t u s c o m p r i m a t u s Scur, 
Aus Kreidenmergel von Lemberg. 

15) A m m o n i t e s , o b t u s u s Sow. (Min. Conch. 
Taf. 1 6 7 ) , erschcint nur selten. Ich besitze ihn von Złoto 
bei Wiślica. 

16) F.in plattgedriickter, nautilitenartiger Ammonit, des-
sen enge wellenfdrmige Streifung ihn dcm Amm. serpentimis 
S C H Ł . , oder auch dem Amm. fimbriatns Sow. nahert. Ich 
sah dayon nur unvollstandigc Exemplare aus Kreidenmergel 
von Lubcza im Krakauischen in der Sammlung des Hrn. To-
maszewski. 

17) A m m o n i t e s c o n s t r i c t u s Sow. ( M i n . Conch. 
Heft 32. Taf. A. Fig. 1 ) , der auch im nordlichen Frankreich 
in der Kreide yorkommt, findet sich in der polnischen schrei-
benden Kreide haufig, und scheint sie besonders zu ćharak-
terisiren. Ich fand ihn am haufigsten bei Udricza unweit 
Zamosc und in der dortigen Gegend; weniger haufig bei Ka-
zimirz an der Weichsel . 

18) A m m o n i t e s v a r i a n s Sow. (Min. Conch. Taf. 176). 
Dieser fiir die Kreide charakteristische Ammonit findet sich 
in Polen selten. Ich sah ihn bisher nur zu Udricza bei Za-
mość. 

19) A m m o n i t e s H e r v e y i Sow. (Min. Conch. Taf. 195), 
etwas von der englischen Art abweichend, findet sich selten 
bei Udricza. 

2 0 ) A m m o n i t e s S e l l i g u i n u s A. BRONGIT. ( C O T I E U , 

Bech, l, c. PI. VII. Fig. 1), weicht von der Zeichnung bei Cu-
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vier, <lic nur nach einem Stcinkcrn cntworfen zu seyn scheint, 
dadurch etwas ab, dafs er aufserlich zart gerippt ist, und auf 
der aufsern Windung einige flachę Knoten zeigt; ubrigens 
aber stimmt er in der Gestalt ganz damit. Er zeigt sich nicht 
sehr haufig bei Udricza. 

21) A m m o n i t e s i n f l a t u s Sow. (Min. Conch. Taf. 178), 
findet sich in der groben Kreide der Gegend von Lcmberg. 

22) Einen grofsen, sehr dicken, aber zur niihern Be. 
stimmung nicht vollstandig genug erhalteęen Ammonit sah 
ich bei Hrn. v. Lill aus Kreidenmergel von Magierow bei 
Lcmberg. 

2 3 ) B e l e m n i t e s m u c r o n a t u s BREYIUI (vergl. CUV. , 

Recherch. T. II. P. II. PI. III. Fig. 1). Dieser fur die Kreide-
formation in allen Landem hoclist charakteristischo Belemnit 
zeigt sich darin auch in Polen in sehr grofser Menge, und ist 
stets in gelben, sternfórmig faserigen Kalkspath verwandelt. 
In der groben Kreide oder dem Kreidenmergel ist er sehr 
haufig bei Wlosczewo óstlich von Koniecpol, hier und da im 
Krakauischcn und bei Kazimirz. In viel grófscrer Menge ist 
er in der wcichen obern und schreibenden Kreide zu Hause, 
in der Gegend von Grodno, in Yolhynien, Pokutien und P o -
dolien und in der ganzen Woiwodschaft Lublin; hier zeigt er 
sich fast iiberall, am haufigsten um Zamość. Bei Udricza 
ackern ihn die Bauern oft in ansehnlicher Menge aus. 

23 b ) B e l e m n i t e s c l e c t r i n u s M I L L E R (Transacl. oj 
the Geol. Soc Sec. ser. Yol . II. P. I. Taf. 8. Fig. 18, 19, 20,21) , 
haufig in Kreidegeschieben in Preufsen bei Thorn etc. 

2 3 c ) B e l e m n i t e s m i n i m u s M I L L K R l. c. Taf. 9-
Fig. G — B. Listeri M A H T E L L . Ebendaselbst wie der vorige. 

24) T u r r i l i t e n , welche in England und Frankrcich in 
der Kreide sehr haufig sind, fand ich bisher in Polen fast 
gar nicht. Einzelne unvollstandigc Bruchstiicke, dcm T i i m -
liles Bergeri A. BnosrGiy. ahnlich, fand ich bei Udricza. 

b) Aus der Orilnung der Traehclipoden. 
25) Steinkcrne cincr 0 1 i v a oder A n c i l t a r i a LAM. 

kommen bei Kazimirz und Udricza in milder Kreide vor. 
26) Eine II o s t e l l a r i a , sehr ahnlich mit Roslellaria 

Fasns Sow. (Genera of recent and fossil shells, Heft 20), findet 
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sich selten bei Kazimirz und Udricza. Andere Exemplare 
móchten der Rost. Parhinsoni ( M A N T . , Geoł. of Sussex, Taf. 1 8 . 

Fig. 6 und 10) aus dem englischen Kreidenmergel angehóren. 
27) Eine F i s s u r e l l a , ahnlich mit Fissurella pustula 

Sow. (Genera Ileft 21, Fig. 3). Selten bei Kazimirz. 
28) Eine P h a s i a n e l l a , welche in der Gestalt und 

Querrippung ganz mit Phasianella princeps Sow. ( Genera etc. 
Heft 4, Fig. 3) iibereinstimmt, aufserdcm aber noch eine 
feine Langenstreifung zeigt. Es ist wohl dieselbe Schneche, 
welche im sogenannten Sussex Marble (e iner Art harter 
Kreide) vorkommt und MANTEM, Taf. 17. Fig. 5, 6 abgebildet 
hat und von Sowerby wohl mit Unrecht ais Fwipara Jluviorum 
bestimmt wurde. Selten bei Kazimirz und Udricza. 

29) T r o c h u s B o s t e r o t i A. B R O N G N . (Cuv . , Rech. 
I. c. PI. III. Fig. 3 ) , welcher dem Trochus punctatus Sow. 
sehr ahnlich ist, findet sich in wenigen gut erhaltenen Exem-
plaren in der schreibenden Kreide von Udricza. 

30) Eine andere nicht naher zu bestimmende T r o c h u s -
Art fand ich ebendaselbst. 

3 1 ) T r o c h u s m a g u s L . BROCCHI und L A M . in schrei-
bcnder Kreide bei Grodno, Poczkow und Krzeminiec. 

32) S o l a r i u m R h o d a n i A. B R O N G N . (CUV., Rech. I. c. 
PI. IX. Fig. 8) kommt sehr selten bei Kazimirz ais Steinkern 
v o r , und konnte vielleicht auch zu Cirrus perspectivus M A N T . 

(Geol. ofSussex, Taf. 18. Fig. 12 und 21) gehoren. 
33) S i g a r e t u s Y i t r i n a e f o r m i s n. nenne ich eine 

Conchylie, welche aus dem Kreidenmergel von Lubcza im 
Krakauischen stammt, und sich in der Sammlung des Hrn. 
Tomaszewski befindet. Sie gehort ganz gewifs zu der Sipp • 
schaft der grofsmundigen Schnecken (Macrostamica LAM.) und 
lióchst wahrscheinlich zum Gen. Sigaretus; zugleich hat sie 
in der Gestalt Aehnlichkeit mit Fitrina Ciwieri Sow., allein 
die Spira ragt gar nicht herror , sondern wird ganz von der 
aufsern Windung und dem grofsen Mund eingeschlossen, wie 
bei den Bullaceen. 

34) Drei verschiedene Arten von H e l i x aus der chlori-
tischen Kreide von Kazimirz, die ais blofse Steinkerne keine 
genaue Bestimmung zulassen. Die ęine davon gehort yiel-
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leicht zum Gen. Helicina oder Rotella. Eine 2te wahrschein-
lich zu Cirrus depressus M A N T E L L (Geol . of Sussex Taf . 18. 
Fig. 18 und 22.) 

35 ) Eine kleine C a l y p t r a e a oder wenigstens eine 
yerwandte Conchylie aus derselben Sippschaft, fand ich eben-
daselbst, kann aber nicht naher die Species bestimmen. 

A u s d e r C l a s s e d e r A c e p h a l e n o d e r M u s c h e l n . 

A) Aus der Sippschaf t de r Solenaceae 

36) S o l e n V a g i n a LAM., eine in der polnischen 
Kreide sehr haufige Muschelart, welche ich in grofser 
Menge darin bei Kazimirz, Lubl in, T u r o b i n , Udricza, 
aus der Gegend von L e m b e r g , und bei Wodz is ław im Kra-
kauischen gesehen habe, aber nie mit der Schale erhalten. 

37) Andere sehr grofse Solenaceen, unter denen viel -
leicht aber auch Myaciten und Lutrarien sich beiinden 
konnten, alle ais Steinkerne, welche eine genauere Bestim-
mung yerhinderten, fand ich in der groben Kreide bei Tu 
robin, Żółkiewka und im Thale von Piaski im Lublinischen 
sehr haufig. 

b) Aus d e r S ippschaf t de r Mactraceae. 

3 8 ) L u t r a r i a G u r g i t i s A . BROBTGN. ( C U V . , Rech. I. c. 
T. IX. Fig. 15. zeigt sich selten im Kreidenmergel bei Turo-
bin und Tomaszow an der galizischen Granze. 

39) C r a s s a t e l l a c o m p r e s s a LAM. (Annal. da Mus. 
Tom. IX. P I . 2 0 . Fig . 5 und SOWERBY Genera Heft 3 ) , findet 
sich selten in der Kreide bei Udricza. 

c) Aus de r Sippschaf t de r Lithophagae 

40) kommt eine Muschel bei Turobin v o r , welche der 
P e t r i c o l a c o r a l l i o p h a g a oder Chama coralliophaga L . 
(Brocchi Conch. subapen. Taf. XIII , Fig. 10 ) sehr ahnlich ist. 

d) Aus der Sippschaf t der Cardiaceae. 
41) B u c a r d i t e s r u g o s u s SCHL., kommt selten in der 

groben Kreide bei W l o s c z e w o vor . 
4 2 ) C a r d i u m u m b o n a t u m Sow. (Ann. Conch. Taf. 

1 5 6 , F ig . 2? 3 , 4 ) , von Kazimirz an der Wei chse l , 
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43) C a r d i t a E s m a r k i i Nu,son (Petrif. / , Taf. 5, 
Fig. 8) dom Cardium cardissa verwandt, fand ich eben-
falls bei Ilazimirz, doch wie cs scheint selten, und ist die-
sclbe Muschel ais wie im Karpathen-Sandstein bei Kesmarl; 
und Iglo. 

4 4 ) Ein B u c a r d i t , dem Cardinm serratum (CHEMNITZ 

Conch. Tom. V I ; Taf. 18 , Fig. 185, 186) sehr ahnlich. Von 
Kazimirz. Auf der Univcrsitatssammlung zu Warschau. 

4 5 ) C a r d i u m d e c u s s a t u m M A N T E L L I (Geol. Sussex, 
p. 126. Taf. 25 , Fig. 3. und SOWERBY Min. Conch. Taf. 552, 
Fig. I ) , welches im englischen Chalk marle bei Hamsey vor-
kommt, und mcinem Cardium obtusum ahnelt, iindet sich 
ebenfalls bei Kazimirz. 

46) Eine Card i ta , der Cardita imbricata Sow. ( enera 
etc. Heft 20) ahnlich, sah ich in der Kreide bei Udricza. 

47) C y p r i c a r d i a e l o n g a t a n., der Cypricardia ob. 
longa Sow. (Generct of shells Heft 20) sehr ahnlich, nur ist 
der untere Rand etwas mehr fliigelartig ausgebreitet ais bei 
dieser Art. Ich fand sie bei Kazimirz und in der Gegend 
von Zamość. 

48) l s o c a r d i a g l o b os a LAM., ganz gleich mit der 
aus dem Jurakalk bei Piekło. Das einzige Exemplar, das 
ich davon aus der polnischen chloritischen Kreide von Ka-
zimirz sah, befindet sich im zoologischen Cabincte, der Uni-
yersitat Warschau. 

49) Der Steinkern einer andern Art von lsocardia, eben-
falls von Kazimirz, iindet sich in derselben Sammlung. 

50) Steinkerne, welche der lsocardia minima und ro-
stralci Sow. (Min. Conch. Taf. 295. Fig. 1 und 3) gleichen, 
linden sich ebenfalls bei Kazimirz, bei Wlosczewo und bei 
U lesie bei Koniecpol. 

c) Aus der Sippscliaft der Arcaceac. 
51) P e c t u n c u l u s P l u m s t c d i c n s i s Sow. (Min. 

Conch. Taf. 27- Fig. 3 . ) , in jungen Excmplaren kam in einer 
festen Kalksteinschicht v o r , die mitten im Kreidenmergel, im 
Schacht bei Solec unwcitNowcmiasto Korczyn im 48sten Lacht. 
Teufe crrcicht ward. 

52) Andere Pcclunculus-Arten, die ich nicht genau be-
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stimmcn konnte, sah ich in dcm Kreidenmergel von Szczer -
zec unweit Lemberg. 

53) P e c t u n c u l u s i n f l a t u s n. oder Area injlata 
Brocchi (Conch. subapen. Taf. XI . Fig. 7 . ) ist nicht sehr sel-
ten bei Kazimirz, Udricza und Staroscicc unweit Biskupice. 

54 ) Der yorigen Art ahnlich, aber \icl grofser , an 4 
Zoll im Durchmesser, fand sich eine wohlerhaltene Pectuncu-
lus-Schale im Liegenden des Schwefelf lótzcs von Czarkow, 
welche mit der Zeiclinung in Fichtels Mineralgeschichte von 
Siebenbiirgen Thl. I. Taf. IV. Fig. I. fast ganz iibcreinstimmt. 
Diese seltene und einzige Schalc befindet sich in der Samm-
lung des Hrn. Tomaszewski. 

55) N u c u l a p r o d u c t a Nir.sois (Petrif. I. Taf. 10. 
Fig. 5.) , in Kreide bei Udricza. 

56) N u c u l a p e c t i n a t a Sow., und 
57 ) N u c u l a s t r i a t a ? LAM., lindcn sich im Kreiden-

mergel der Gegend yon Lemberg. 

s f) Aus der Sippschaf t der Malleaceae. 
58) Von Mokratyn unweit Lemberg sah ich im Kreiden-

mergel eine Muschel , welche hóchst wahrscheinlich zum 
Gen. Acicula gehort. 

59) Vorziiglich gehóren hieber aber dic fiir dic Kreiden-
formation cbaraktcristischcn Gcscli lechtcr lnoceramus und Ca. 
litlns, besonders das letztere, dereń Kenntnifs immer noch 
nicht yollstandig ist , und welche sich auch in der polnischen 
groben Kreide oder dcm Kreidenmergel oft und ziemlich 
ausgezeichnct finden. Es diirfte yiclleicht nicht iiberflussig 
seyn, diese Gelegenheit zu benutzen, um dic Kenntnifs die-
ser Gcsclilechtcr etwas zu erweitern. * ) Von den in Polen 

*) Das zucrst von Park inson aufgcste l l tc Ccschlccht lnoceramus 
(Faserschale) ist spaterhin von Sowerby sehr e rwe i t e r t worden , 
allein Al. Brongn ia r t hat mit Recht nachgewiesen , dafs darun-
tor sehr ycrschiedenar t ige Geschopfe vere in ig t worden w a r e n , 
und hat defshalb davon wieder das Gcschlccht Catillus ge t rennt . 
Dar in hat ihm zwar Sowerby in se iner Min. Conch. oj Great Bri-
tain be i den Taf . 441 u. 442 wide r sp rochen , allein man mufs zu-
geben, da f sBrongn ia r tBech t l i a t . Das Genus Catillus umfafs t zwei-
schalige,nicht ganzglcichschalige, a b e r fast gleichscitigc Muscheln, 
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vorkommenden Arten ist zuerst I n o c e r a m u s c o n c e n t r i -
c u s PAnK., oder I l i r o s t r i n a la e v i s DE LUC, ZU nennen 

(leren Schlofs cin in gcrader Linio ver langer te r Wuls t mit Łc-
ge l formiger Fu rche und yielen paral le len fu rchenar t igcn Vcr-
t ic fungen is t , wodurch es sich zunachst ans Genus Perna an-
schliefst. Das Genus Inoceramus hingegen umfafs t Muscheln, 
welche ungleichschalig, gleichseitig, mit i ibergebogenem Buchel 
de r e inen Schale s i n d , im Ganzen der Gestalt der Terebratula 
ahnlich, an d e r Schlofsseitc viel schmaler ais un ten , das Schlofs 
nicht geradl in ig , sondern gebogen, und so weit man es jetzt 
l iennt v ie lzahnig , die Z a h n e , und die ihm cor respond i renden 
F u r c h e n in einen Bogen ges te l l t , etwa wie bei Pectunculas. 
Es ist mi r noch sehr zwei fe lha f t , ob Inoceramus zu der Sipp-
schaft de r Malleaceae gehore, dahingegen Catillus ganz bestimmt 
zwischen Crenatula und Perna e ingeordue t werden mufs. Beide 
Geschlcchter haben im Zustande de r Vers te inerung stets faserigc 
Scha lcn , und Kefers te in (Deutschland geognostisch - geologisch 
geschi lder t 3ten Bandes 2tes Hef t ) hat schon nachgewiesen, 
dafs diese faserige S t r u c t u r im Wescn der Muschcl selbst be-
griindet sey, und die Muscheln im lebenden Zustand ebenfalls 
schon faser ige S t ruc tu r gehabt haben miissen, wie diefs jetzt 
bei e inigen Pinna-Ar ten , bei Placuna placenta und vorziiglich 
be i Crenatula phasianoptera LAM. de r Fali scy. Diese le tz terc 
Muschel be t rachte t Kefers te in ais die, welche un te r den leben-
den dem ausges torbenen Geschlechte Catillus am ahnlichsten 
sey. Die Trennung der be iden genannten Geschlechter ist da-
h e r wohl ge rcch t f e r t i g t , und so weit wi r sie jetzt kennen, 
sind die Species , welche zu jedem von ihnen gehoren, fo lgende : 

G e n u s I n o c e r a m u s B R O N G K . 

1) I n . c o n c e n t r i c u s P A R K . ( S O W . Min. Conch. Taf . 3 0 5 . 

C u v . , Rech. I. c. PI. VI . Fig. 11.) 
2 ) I n . s u l c a t u s P A R K . ( S O W . 1 . c. Taf . 3 0 6 . C U V I K R , 1. c. 

P I . V I . F ig . 12.) 

G e n u s C a t i l l u s B R O K G S . 

1 ) C A T . C u v i e r i B R O N O K . , Inoc. Ciwieri Sow. ( M . C. 
Taf. 441. Fig. i ) und C U V I E R , Rech. I. c. PI. IV. Fig. 10. A. E . 
F . G. H . I . 

2) C a t . l a t u s n. Inoc. latus M A N T E L L I (Geol. of Suss. 
Taf . 27. Fig. io . Sow. M. C. Ta f . 582. Fig . 1), der vor igen 
A r t sehr nahe v e r w a n d t , und ist noch n a h e r zu p r i i f en , wo 
sie b lofs Var ie ta t davon sey, o d e r wirlilich eigenthiimliche 
A r t . 

5 ) Cat. L A m a r li i i B R O K G N . Inoc. Lamarkii P A R K . ( M A M ; . , 
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( S O W E R B Y Min. Conch. Taf. 305) , der sich bei Kazimirz und 
Wlosczewo findet. 

Descript. des terr. de craie des enuirons de Brighton PI. 27. Fig. 
•1, uri(l Cuv . , Recherches l. c. PI. IV. Fig. 10. B. C. D.) 

4} C a t . B r o n g n i a r t i n. Inoc. Brongniarti Sow. (Min. 
Conch. Taf . 441. Fig. 2. 3.) u n d M A H T E L L . 1. c. Taf . 27. Fig . 8. 
und Taf . 28. Fig . 3 . Das ist de r Mytulites ostracinus S C H Ł . , 

aus Kre idenmerge l von Malta ( K K O B B II . Pa r s I . Taf . B. I . d. 
Fig. 4). 

5) C a t . c o r d i f o r m i s n. Inoc. cordiformis Sow. (Min. 
Conch. Taf . 440). In der Gestalt de r vor igen Art genaher t , 
abe r wei t mehr he rz fo rmig , wie manchc Cardiac i ten und be-
sonders wie Isocardia cor, und die Ouer runze ln weit e r h a b e n e r 
ais bei der vor igen Art . Hiel ier gehort wahrscheinl ich der 
Mytulites rugosus S C H L . u n d die Abbi ldung bei K H O R R I I . I . 

Taf. B. I . d. Fig. 1. 2. 3. 
6) C a t . m y t i l o i d e s n. Inoc. mytiloides M A K T E L L I (loc. 

cit. Taf . 27. Fig. 3. Taf. 28. Fig. 2. 3, und yiel leicht F ig . 1. 4, 
und Sow. Min. Conch. Taf . 442). Diefs ist dieselbe Muschel , 
welche Hr . v. Schlotheim 1813 in Leonhards Taschenbuch VII. 
p. 93. Ostracites labiatus, spa te r abe r in se iner Pe t re fac ten-
Łundc Mytulites problematicus n a n n t e , u n d von K K O B R I I . I . 

Taf. B. II. b** Fig. 2. ais q u e r gefa l te te r Os t reop inn i t von 
Pi rna abgebi ldc t w u r d e , und welche noch spater v o n Bron-
gniart Mytiloides labiatus g e n a n n t , und in C O V I E R , Recherch. 
I. c. Taf. III . Fig. 4 sehr gut nachmals abgebi ldc t w a r d . Eine 
fiir Quadersands te in und Kre ide sehr charal(teristische Musche ' . 

7) C a t . d i 1 u v i a u u s n. Das ist der Pinnites diluvianus 
S C H L . ( K H O R R I I . I. Taf . D. X . F ig . 1. 2, aus Quadersandste in 
von P i r n a . 

8) C a t . p l i c a t u s n. Die gefal te ten Ost reopinni ten 
Walchs aus dem Quadersandste in bei Qued l inburg s. K N O B B 

II. I. Taf . D. I**. M A H T E L L in seiner Geol. of Sassem f i ihr t 
Taf. 28. Fig. 1 und 4 dieselbe Art aus Kre ide un t e r dem Na-
men C. Cuuieri auf , von welchein sie abe r bedeułend abweicht . 

Ungewifs b in ich n o c h , ob der Mytulites antiquus S C H L . , 

aus dcm Vicent inischen Trappha lk ebenfa l ls h icher gehor t . 
9 ) C a t i l l u s C r i p s i i M A H T E L L ( 1 . c. Taf . 2 7 . F ig . U ) 

ist sehr ahnlich mit C. Brongniarti u n d gehor t viel leicht zu 
diesem. 

10) C a t . s t r i a t u s M A N T . (I. c. Taf . 2 7 . Fig. 5 ) , Sow. 
M. C. Taf . 5 8 2 . Fig. 2 . 

11) Cat. u n d u l a t u s M A H T . (1. ę. Ta f . 2 7 . Fig. 6 - ) 
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60) C a t i l l u s C u v i e r i BHOKGN., mitunter von sehr 
anselinlicher Grofse von Łubcza im Krakauischen, von Złoto 
bei Wiślica, und aus der Gegend zwischen Turobin und 
Goray im Lublinischen. Selten ist die ganze Muschel erhal-
ten, und meistens finden sich nur Steinkerne mit einzelnen 
Theilen der faserigen Schale. 

61) C a t i l l u s B r o n g n i a r t i n. et Sow. Diese unter 
dem Namen Mylulites ostracinus SCHL. , schon langst be-
kanntc Muschel, findet sich in dem polnischen Kreiden-
mergel sehr ausgezeichnet und sehr haufig. Die angefiihrte 
Zeichnung bei Knorr nach Esempłaren aus der Kreide von 
Malta stimmt vollkommen damit uberein. Manche Excm-
plare stimmen noch genauer mit Catillus Cripsii M A N T . 

uberein. Meistens findet sich die Muschel ais Steinkern, 
und die Schale springt wenigstens sehr leicht ab, wenn man 
das Pctrefact aus seiner Fundstatte aushebt. Am haufigsten 
und ausgezeichnetsten kommt diese Art im Liegenden des 
Schwcfelllótzcs von Czarkow, ferner in dem Mergel vor, 
den der Szczerbakower Schacht durchteufte, ferner bei Busko, 
Skalbmirz, Wodzisław, zwischen Jedrzeow und Żarnowiec, 
bei Polekarczyce und Przcslawice, unweit Proszowice, bei 
Kołków und Kozabów zwischen Pińczów und Działoszyce, 
bei Mihalowice unweit Iwanowice, in der Umgegend von 
Słomniki, bei Mokratyn unweitLemberg und wahrscheinlich 
fast iiberall, wo der Kreidenmergel auftritt. 

62) C a t i l i u s c o r d i f o r m i s Sow., viel seltener ais 
die vorige Art, aber mit ihr in Gesellscliaft. Bis jetzt sah ich 
sie nur bei Czarkow und Wodzisław. 

12) Cat. W c b s t c r i MAM. (1. c. Taf. 27. Fig. 2.) 
15) C a t . i n v o l u t u s Sow. (M. C. Taf. 583.) 
14) C a t . g r y p h a e o i d c s Sow. (M. C. Taf. 581. Fig. i . 
15) C a t . y e t u s t u s Sow. (M. C. Taf. 581. Fig. 2.) 
10) C a t . d u b i u s Sow. (M. C. Taf. 584. Fig. 5.) 
Es geliorcn lnithin zu dem Genus Catillus fast alle dięjcni-

geri Versteinerungen, welche die altern Fetrcfactologcn gc-
faltcte Chamiten, Ostreopinniten, Ostrcochamitcn nannten, 
und tlic von Hrn. von Schlothcim bei den Mytulitcn ais zwci-
fclhaft aufgefiihrte Familie der Yorwclt. 
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03) C a t i l l u s m y t i l o i d e s n. (Mylni, prob/emalicns 
SCHL.), genau mit den in der Anmerkung angegebencn Zeich-
nungen iibereinstimmend, ist in Polen nicht so haufig in der 
Kreide, ais in Frankreich und England. Ich henne ihn bisher 
nur von Wodzisław, Szczerbakow und der Gegend von Tu-
robin. Er soli aber auch in Yolhynien vorkommen. 

g) Aus der Sippscliaft der Pectinites. 
64) Eine L i m a , die ich nicht specieller bestimmen 

konnte, sah ich in grober Kreide von Mokratyn bei Lenjberg. 
6 5 ) P o d o p s i s t r u n c a t a L A M . ( C U V . , Bech.l.c. P1.V-

Fig. 2, A. B. C.) , habe ich nur im Feuerstein aus der Gegend 
von Krzeminiec in Yolhynien gesehen. 

66) P l a g i o s t o i n a s p i n o s a Sow., habe ich innerhalb 
des jetzigen Konigreichs Polen nicht gesehen, dahingegen 
findet sie sich in der Kreide von Grodno und Volhynien. 

Yiel haufiger sind eigentliehe Pcctiniten sowohl in der 
groben ais schreibcnden Kreide, und zwar: 

67) P e c t e n a r a c h n o i d e s DEFnAHC. Er stimmt mit 
der Zeichnung in Cov., Itech. I. c. Taf. III. Fig. 8 fast vóllig 
tiberein, und weicht nur in KlciuigUeiten ab, so dafs er lióch-
stens ais Varietiit dieser in der Kreide sehr hiiufigen Species 
zu betrachten ist. Er findet sich in der chloritischen Kreide 
bei Kazimirz an der Wcichsel , im Kreidenmergel von Szczer-
szec bei Lemberg, und in der weichcn Kreide von Krzeminiec 
in Yolhynien. 

68) P e c t e n c r e t o sus DEFUANC. (Cuv. , Piech. 1. c. 
PI. III. Fig. 7 ) , aus volhynischer Kreide. 

69) P e c t e n p l e u r o n e c t e s ? LAM., oder eine sehr 
nahe yerwandte Species im Kreidenmergel von Magierow bei 
Lemberg. 

70) P e c t e n a s p e r LAM. et SCHL. Dieses ist der ge-
wiihnlichste Pectinit in der polnischen Kreide, fast stets 
vollstartdig mit der Schale erhaltcn, aber nie beide Schalen 
vereinigt. Yon der Zeichnung in Cuv., Piech. I. c. PI. V-
Fig. i , weicht cr nur in der mindern Grofse ab, und zeigt 
einige Varictatcn, die sich zum Theil der Oslrea dubia 
Bnoccm (Conch. ktibapen. Taf. XVI. Fig. 16,) nahern. Er 
findet sich in grofser Menge bei Kazimirz, Lublin, Bisku. 
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pice, um Zamość z. B. bei Udricza, und fast iiberall im Lu. 
blinischen, auch bei Szczerszec unweit Lemberg. Diesseits 
der Weichsel fand ich im Kreidenmergel fast gar keine Pec. 
tiniten, aufser in einer Schicht unweit der alten Salinę von 
Busko. 

71) Eine sehr grofse Pectiniten-Art, aber in unyoll-
standigen Exemplaren fand ich noch bei Kazimirz an der 
Weichsel. 

h) Aus der Sippseliaft der Ostracecn 
sind der polnischen Kreide besonders mehrere Gryphiten-
arten eigen, welche auch anderwarts dieser Formation an-
gehóren. 

72) G r y p h a e a a u r i c u l a r i s A. BRONGIY. (Cery., Rech. 
I. c. PI. VI. Fig. 9 ) , Dieser kleine, fsehr ausgezeichnete 
Gryphit findet sich bei Szczerbakow sowohl im Kreidenmer-
gel ais in dem oolithischen Jurakalk. 

73) G r y p h a e a C o l u m b a LAM., d. i. Gryphites Ralis-
bonensis S C H L . ( C C V . , Rech. I. c. P I . VI. Fig. 8 und KNOHEI 

J. c. II. I. Taf. D. III. c. Fig. 1. 2. 3). Diese Art findet sich 
selten in der chloritischen Kreide bei Kazimirz. Im zoolo-
gischen Cabinet der Uniyersitat Warschau findet sich von 
daher ein yortrefflich erhaltenes Exemplar mit beiden ver-
einigten Muschelhalften. Viel haufiger soli sie in der Kreide 
an den Ufern des Dniestcrs yorkommen. 

7 4 ) G r y p h a e a AT[ui la A . B R O N G N . ( C D V . , Rech. I. c. 
PI. IX. Fig. 11) selten in gut erhaltenen Exemplaren, aber 
ziemlich haufig bei Kazimirz, Udricza bei Zamość, Staroscice 
bei Biskupice und an mehr Orten im Lublinischen Departe-
ment. 

75) G r y p h a e a p l i c a t a LAM., ebenfalls bei Kazimirz. 
76) G r y p h a e a C y m b u l a LAM., im chloritischen Krei-

denmergel aus dem 35sten Lachter Teufe des Szczerbakower 
Schachts (ein Exemplar in der Sammlung des Hrn. Toma-
szewski), ferner auch bei Kazimirz, Udricza und Staroscice. 

77) G r y p h a e a d i l a t a t a Sow. (Min. Conch. Taf. 149. 
Fig. 1. 2 ) = Ostrea vesicnlaris LAM., findet sich bei Kazimirz, 
Udricza und andern Punkten im Lublinischen. 

78) Eigentliche O s t r a z i t e n finden sich allerdings hier 
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und da im polnischen Kreidenmergel. Niemals habe ich 
aber so yollstandige Exemplare erhalten kónnen, dafs eine 
Bestimmung der Species móglich gewesen wiire. Manche 
Muscheln, die man fiir Ostraziten angegeben hat, gehoren 
nicht hieher, sondern waren unyollkommene Bruchstiicke 
yom Gryphaea dilatata und Acjuila und von Catillus Brong-
niarti. 

i) Aus der Sippschaft der Brachyopoden. 

Die Terebrateln, welche im polnischen Jurakalk in so 
aufserordentlicher Menge yorkommen, sind in der Kreide 
zum grofsten Theil yerschwunden, und bei weitem weni-
ger haufig darin ais in der deutschen, franzosischen und 
englischen Kreide. 

79) T e r e b r a t u l i t e s y u l g a r i s fehlt zwar auch in 
dieser Formation nicht ganz, aber doch ist er im Ganzen 
selten. Am haufigsten sah ich ihn bei Kazimirz. 

80) T e r e b r a t u l a S e l l a Sow. (Min. Conch. Taf. 437. 
Fig. 1), gut erhalten, ist mir nur bei Kazimirz yorgekommen. 

81) T e r e b r a t u l a c o r n e a Sow. (Min. Conch. Taf. 15. 
Fig. 5. 6. und Ccv. Rech. I. c. PI. IV- Fig. 7) ist haufiger 
ais die yorigen Arten. Ich sah sie im Kreidenmergel bei 
Szczerbakow und im Lubliner Departement, namentlich bei 
Kazimirz. 

82) T e r e b r a t u l i t e s g i g a n t e u s SCHL. Selten bei 
Udricza unweit Zamość. 

83) T e r e b r a t u l a D e f r a n c i i A. Bnotmsf. (Coy., 
Rech. I. c. PI. III. Fig. 6), schliefst sich zunachst an Ter. elon-
gatus SCHL. an, ist aber durch die feine Langenstreifung da-
von unterscliieden. Ich fand ihn nur selten in chloritischer 
Kreide bei Kazimirz. 

84) T e r e b r a t u l a p s i t t a c e a e f o r m i s n. Sehr ahn-
lich mit Ter. psittacea Sow. (Genera of Sliells Heft 15. 
Fig. 5), ist eine Art , die ich nur bei Kazimirz einigemal sah 
und allerdings noch nahere Priifung erfordert. — 

Aus der Classe der Fische. 

Nur sehr selten erscheinen in der polnischen Kreide 
Ueberreste von Wirbelthieren. Aufser einigen zerbroche-
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nen Róhrenknochen in der Kreide von Udricza bei Zamość, 
die ich nicht bestimmen kann, gehóren hierber: 

85) Z a h n e v o n F i s c h e n (Glossopeter) im Kreiden-
mergel unter dem Schwefelflótz bei Czarkow, und 

86) kleine wolil erhaltene funfkantige und mit kleinen 
Hakchen besetzte Fischknochen oder Graten, an denen kleine 
Gelenhkópfe noch zu bemerken sind, im grauen, porósen Krei-
denmergel in Uleśie bei Koniecpol. 

G. 1 9 2 . 

Q n e 11 e n f ii hr lin g. 
Sehr ausgezeichnet ist die polnische Kreidenformation und 

zwar die untere Abtheilung oder der Kreidenmergel mit sei-
ner Gypsbiidung durch das Yorkommen von schwachen Salz -
cj u e 11 e n und selir vielen sogenannten S c h w e f e l q u e l l e n. 

Die Salzquellen sind vorziiglich in der Niederung der 
Nida von Rusko bis zur Weichsel bekannt, und bilden in dieser 
zwei parallele Ziige, welche von West-Nordwest nach Ost-
Siidost parallel dem Hauptstreichen der Gebirgsschichten lie-
gen. Der Hauptzug beginnt in Westen mit den % Stunde 
vom Stadtchen Rusko im Siiden liegenden sehr nach Schwefel-
wasserstoff stinlienden Salzquellen , welche daselbst aus zwei 
alten jetzt verbiihnten Soolschachten abfliefsen, die unter der 
Regicrung des Kónigs Stanislaus August abgeteuft wurden, und 
worauf damals eine Gewerkschaft unter Direction des Grafen 
Beust eine kleine Salinę gegriindet hatte, die erst im Jahre 
1796 zum F.rliegen kam , ais dieser Theil des Landes mit dcm 
steinsalzreichen Gallizien unter ósterreichischer Regierung 
vcreinigt ward. Carosi und Ferber, welche vor Errichtung 
jcner Salino im Jahre 1778 und 1781 Polen auf Befehl des Ró-
nigs in geognostisch-bergmiinnischer Hinsiclit bereisten, ha-
ben uns einige, aber freilich nicht ganz yollstandige Rericbtc 
davon hinterlassen. Nach Ferbers Relation war der eine 
Schaclit damals 100 Fufstief, aber die Soole nur sehr schwach, 
weil von allen Sciten viel siifse Wasser zudrangen. Der 2te 
Schacht war 112 Fufs tief, die r)ucMe darin weniger hepa-
tisch und mehr salzig, so dafs dem Volurnen nach 48 Theile 
Wasser J. Theil nnreines Kochsalz lieferten, wonach, das 
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Sudsalz zu 1,918 spec. Gew. gereclinet, die Soole 3,9 Proc, 
Salz enthalten haben miifste, was aber wahrscheinlich etwas 
zu viel seyn diirfte. Jetzt enthalt die mit yiel wilden Wassern 
yermischte Soole, wie sie von den alten Schacliten abfliefst, 
hóchstens 2 Proc. Salz, setzt sehr viel Schwefel und einen 
schwarzen und pflrsichbliithrothen Schlamm ab. 

Geht man von Busko '/4 Meile gegen Siidost fort, so 
kommt man in das kesselformige Thal von Owczary. Hier 
linden sich in einer siidwarts vom Dorfe gelegenen rund-
lichen und sumpligen Yertiefung, die von niedrigen Mer-
gelhiigeln umgeben wird, und fast das Anseben eines alten, 
ziemlich wieder ausgeglichenen Erdfalls bat, 7 kleine, stark 
schwefelig stinkende und schwach salzige Quellen auf suin-
pfigem Boden, die nur ais verschiedene Ausgiinge einer und 
derselben IIauptquelle zu betrachten sind. Alle diese Quellen 
sehen milchig-triibe aus und setzen schwarzen Schlamm ab. 

Weiter '/, Meile von Owczary gegen Siidost kommt 
man ins Dorf Baranów. Yon diesem % Meile sudóstlich 
entfernt, quillt wieder eine schwache Salzquelle aus einer 
flachen wannenfórmigen Schlucht. Eigentlich sind es zwei 
Tiimpel voll milchigen, nach Schwefelwasserstoff stinkenden 
Wassers, das immer einen schwachen Salzgeschmack ver-
rath. Von hier '/4 Meile nach Siiden kommt man ostlich 
rom Dorfe Gadawa in eine von Siiden nach Norden sich 
fortziehende weite Schlucht, in welcher sich eine etwas 
starkere und reinere Salzquelle am Fufs eines Hiigels zeigt. 
Zwischen Małe Piasek und Gadawa weiter gegen Osten, und 
unterhalb dem mehr nórdlich schon auf Grobkalk liegenden 
Dorfe Kików, quellen ebenfalls zwei Quellen, die schwefelig 
stinken und schwach gesalzen sind, und endlich beschliefst 
diesen Quellenzug eine starkere Quelle beim Dorfe Solec, 
fast 1 Meile nórdlich von der Stadt Nowemiasto Korczyn. 
Hier findet man innerhalb einer alten sumpfigen Teichstatte 
einen alten mit Wasser angefiillten Brunnen, aus welchem 
die Salzquelle, freilich sehr verunreinigt mit Tagewassern, 
abfliefst, indem sie regelmafsig pulsirend aufsteigt, Blasen 
formirt, und ebenfalls etwas nach Schwefel stinkt. 

P v a c n , geognost. Bcschrcib, yon Polen, II. . 2 5 
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Die Quellen tles zweiten oben erwahnten mit jenen pa-
rallelen und weiter nórdlich liegenden Quellenzuges sind 
bei weitem weniger zahlreich und noch schwacher salzig. 
Ich zahle hierzu die schwache saJzige, aber stark schwe-
felige Quelle beim Dorfe Bude mitten im Sumpfe , welche 
man auf dem W e g e von Busko nach Szydłów zwischen den 
Dórfern Widochawa und Polanky antrifft, und sodann die 
salzig schmeckenden Brunnen im Dorfe Słupia bei Ba-
canow. 

Aufserhalb dieser Gegenden an der Nida sind mir in der 
weitern grofsen Yerbreitung des Kreidenmergels weiter keine 
bestandigen salzigen Quellen bekannt; doch mufs bemerkt 
werden, dafs beim Dorfe Czestoberowice unweit Piaski im 7 C 

Lubliner Departement ein Brunnen im Kreidenmergel existirt, 
welcher ebenfalls ein wenig Kochsalz enthalt. Diese Erschei-
nung diirfte sich auch auf andern Punkten mehrmals finden, 
so dafs es scheinen konnte, es gehóre dem ganzen Kreiden-
mergel ein sehr geringer Salzgehalt an. Doch mufs man auf 
der andern Śeite wieder bemerken, dafs solche wenig salzige 
Brunnenwasser noch keine Salzquellen genannt werden kón-
nen, weil es yielleicht im Flótzgebirge sehr wenig Brunnen-
wasser geben diirfte, die nicht mit salpetersaurer Silberso-
lution eine weifse Triibung erzeugen, und also stets etwas 
salzsaure Salze enthalten, und selbst alles Regenwasser in der 
Begel Spuren von Kochsalz und salzsaurem Kalk enthalt. 

Der Gehalt aller jener Salzquellen im Kreidenmergel ist 
sehr gering, und die angestellten bergmiinnischen Yersuche 
haben erwiesen, dafs sie auch in grófserer Teufe , wo der Zu-
drang der Tagewasser nicht statt findet, nicht viel reicher ais 
iiber Tage sich zeigen. Hr. Prof. Kitaiewski zu Warschau 
hat mehrere jener (^uellen chemisch gepriift, und dabei hat 
sich ergeben, dafs 

die Quelle von Solec 1,867 — 1,89 Proc. 
— — "Owczary 1,38 
— — Busko 1,378 
— — Gadawa 1,2115f Proc. 
— — Baranów 1,154 
— — Skotniki 0,30 
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an gesammten Salzen enthielten, und dafs in allen diesen 
schwachen Soolen, aufser Kochsalz, freier Scliwefelwasser-
stoff, Gyps und schwefelsaure Magnesia enthalten śind. Ei-
senoxyde enthalten sie nicht, dahingegen reagiren die Quellen 
von Owczary, Busko , Gadawa und Baranów auf das gero-
thete Lackmuspapier, und deuten also auf einen freien alka-
lischen Bestandtheil. Spatere Wiegungen mit dem Aerometer 
haben ergeben, dafs die Soolen bei Solec und Gadawa in ei-
ner Teufe von 50 und 10 Lachter 2 Proc., auch zuweilen noch 
etwas mehr gesammte Salze enthielten, und es ist gewifs, dafs 
die ehemals bei Busko versottene Soole etwas iiber 2 Proc. 
Kochsalz enthalten hat. Wenn aber die wenigen salzigen 
Wasser, die sich im obern Theile des Szczerbakower Schach-
tes im Kreidenmergel zeigten, zwischen 3 und 4 Proc. Salz-
gehalt angegeben wurden, so ist diefs defshalb nicht ganz rich-
tig, weil diese wenigen, im Schacht und in den ihm voraus-
gehenden Bohrlochern, niedertropfelnden Wasser sich dadurch 
anreicherten, dafs sie mehr yerdunsteten, ais ihr Zudrang 
betrug, und dafs sie lange Zeit mit dem, wenig Salzgeschmack 
auf seiner Oberllache yerrathenden Mergel in Beriihrung blie-
ben. Man kann daher mit Bestimmtheit annehmen, dafs alle 
jene Salzquellen auch da, wo sie von den siifsen Tagewassern 
nicht yerunreinigt sind , niemals mehr ais etwas iiber 2 Proc. 
Salz im Durchschnitte halten. 

Eine ganz genaue Analyse dieser schwachen Salzquellen 
fehlt noch, doch beweist das Salz, welches man daraus beim 
Abdampfen erhalt, durch seine Zerfliefslichkeit an der Luft, 
dafs aufser den oben genannten Bestandtheilen noch salzsaurer 
Kalk und Magnesia darin enthalten seyn miissen. 

Die zweite Classe der Quellen, welche der Kreidenmer-
gel und sein Gyps erzeugen, sind die S c h w e f e l q u e l l e n . 
So wie jene Salzquellen schon stets freien SchwefelwasserstofF 
enthalten, so ist dieser in den Schwefelquellen in noch gro-
fserer Menge vorhanden; dahingegen fehlt der Gehalt an 
Kochsalz ganz oder fast ganz. Die Zahl derselben ist sehr 
grofs, und in den Gegenden zwischen Pińczów, Busko, Stob 
nica und Wiślica, so wie in den Gegenden von Skalbmirz, 
Proszowice und Działoszyce, wo Gyps und Kreidenmergel 

- • 2 5 * 
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zusammen vorkommen, finden sich nur selten ganz reine 
siifse QuelJen, sonćlern fast alle Quellen und Brunnen, so wie 
mehrere kleine Bache sind schwefelig, und defslialb zum Ge-
nufs unbrauchbar. Die ausgezeichnetsten dieser Schwefel. 
wasser finden sich im Dorfe Poguzice bei Pińczów, wo der 
durchs Dorf lliefsende Bach auf mehr ais etliche 100 Schritt 
einen sehr starken Schwefelgestank verbreitet; ferner beim 
Dorfe Marczencin nicht weit davon; in den Schluchten zwi-
schen Chotelzielone und Skorocice sind ebenfalls die kleinen 
Bache ganz schwefelig, und sonderbar ist es, wie mitten zwi-
schen den Scliwefelquellen auch eine siifse Quelle entspringt. 
Ferner finden sich Schwefelquellen bei Penzelice, Bilczów, 
wielki Piasek, Kikow, Goryslawice, Strozyska, Zogorzany, 
Bacanow und in Czarkow", wo sie wegen Nahe des gediegenen 
Schwefels am allerstarksten und gewifs ebenso wie die schwe-
feligen Soolen von Busko sehr yorziiglich zu medicinischem 
Gebrauche sind. Weiter nordostlich kommen schwache 
Schwefelwasser beim Gyps von Staszów und 2 Meilen ostlich 
von da im Dorfe Smierdzina vor , wo schon das tertiare Mu-
schelconglomerat den Kreidenmergel und seinen Gyps ganz 
iiberlagert hat. Westlicli von der Nida sind mir schwefelige 
Quellen bekannt in der Schlucht von Senislawice bei Winiary, 
in Ibramowice, 2 Meilen von Skalbmirz, und von da weiter 
einige in der Richtung gegen Krakau, bei Działoszyce und in 
den Thalern um Proszowice, wo sich noch Gyps zeigt, so wie 
in der Nahe von Slomniky. Nirgends sind diese aber so stark 
schwefelig, ais diesseits der Nida. Auch die schon benutzten 
Schwefelquellen bei Sawada und Gogoschitz in Oberschlesien 
haben ihren Ursprung in dem gleichzeitigen Gyps jener Ge-
gend, der sogar auch etwas gediegenen Schwefel enthalt. 

Ein anderer Landstrich, welcher gleichartige Schwefel-
quellen enthalt, ist der Theil von Ostgallizien und der Mol-
dau, wo wieder, wie an der Nida, dieselbe Gypsbildung in und 
auf dem Kreidenmergel auftritt. Beim Dorfe Nowosiela, ost-
lich yomStadtchen Knybenice auf der Nordseite des Dniesters, 
entspringen in der Nahe der Gypsmassen von Meducha aus 
einem morastigen Terrain zwei Schwefelquellen, von denen 
Hacquet eine untersuchte. Er gibt an, dafs er in einem Maafs 
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Wasser gefunden habe 2'/, Cubikzoll kohlensaures Gas, 20 Cu-
bikzoll Hydrogengas (walirscheinlich SchwefelwasserstofTgas), 
3 Gran Schwefel, l'/64 Gr. Kieselerde, 3'/,6 Gr. kolilensauren 
Kalk, 17% Gran Gyps, '/, Gran kohlensaure Magnesia, ' /„ Gran 
Thonerde und V,, Gran schwefelsaure Magnesia. Wenn gleich 
diese Analyse nach dem jetzigen Zustande der Chemie keinen 
Anspruch auf Genauigkeit zu machen hat, so gibt sie doch ein 
ungefahres Bild von der Zusammensetzung jener Schwefel-
wasser. — In der Gegend zwischen Mikulnice und Trem-
bowla kommen ebenfalls in der Nahe der Gypse schwache 
Schwefelquellen vor. Yiel reicher daran ist die Gegend siid-
westlich von Lemberg gegen den Dniester hin. In einer Er-
streckung von 6 Meilen sind iiberall Schwefelquellen, und die 
wichtigsten darunter die von Sklo, Lubien, Postomity und 
von Chociemicz bei Stanisławów. Sie sind alle so schwefel-
reich, dafs sie durch ihre Zersetzung Schwefel in den benach-
barten Erdschichten absetzen, ais kraftige Schwefelbader be-
niitzt werden , und frtiher ein Yersuch gemacht ward, den 
von ihnen abgesetzten schwefeligen Schlamm zur Erzeugung 
von Schwefel zu benutzen. Hacquet hat mehrere dieser Quel-
len untersucht, und gibt an, dafs die von Sklo in 60 Pfd. Was-
ser 9 Gran Schwefel und 54 Gran Neutralsalze; die von Lu-
bien in derselben (^uantitat 13 Gran Schwefel und 60 Gran 
Neutralsalze enthalten. 

Ebenso ist unweit der Stadt Seret in der Bukowina bei 
derKirche von St. Onophri ein Schwefelwassec bekannt, wel-
ches aus grober Kreide entquillt, und in der flachen Moldau 
sind in den Sumpfen sudostlich von Batuschan ebenfalls alle 
Wasser schwefelig bis gegen Harleu, wo zuerst wieder siifse 
^uellen vorkommen. 

193. 

IJrsprung dieser Salz- und Schwefelquellen. 
l)ie Bildung aller (^uellen hat so viel Bathselhaftes , dafs 

wir bisher durchaus noch keine geniigende Theorie davon be-
sitzen, und die Bildungsweise der Salzquellen und anderer so-
wohl heifser ais kalter Mineralwasser mit ihren mannichfalti-
gen Bestandtheilen, welche die neuere analytische Chemie 
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darin nachgewiesen (insofern nicht manche ais wirkliche 
Producte der Analyse zu hetrachten sind), hat vorzugsweise 
die Aufmerksamkeit der Naturforscher und Salinisten auf sich 
gezogen, weil jene Quellen theils ein hohes techniffches und 
medicinisches Interesse gewahren, theils weil sie, so wie die 
Vulcane, ais ein vorzugliches Erzeugnifs innerer Erdthiitig-
keiten gelten, welche zu erforschen dem menschlichen Geiste 
stets ein Bediirfnifs war, und ohne dereń nahere Erkenntnifs 
die Ansichten iiber die Bildung und Umwandlung der Erd-
rinde hóchst unvollkommen und hóchst einseitig bleiben 
werden. 

So wie in der ganzen Naturforschung zur Erklarung der 
Phiinomene entweder ein atomistischer oder ein dynamischer 
W e g eingeschlagen ward, ebenso in der Lehre ron der Bil-
dung der Salząuellen und iiberhaupt aller Mineralquellen. 

Der herrschenden atomistischen Ansicht nach, welche den 
ersten Grundsatz der Hydrostatik zu Hiilfe nimmt, sind alle 
Quellen blofs das Erzeugnifs atmospharischer Wasser, wel-
che in die Erdrinde eindringen und in communicirenden Ca-
nalen so hoch aufsteigen und abfliefsen, ais es der hydrosta-
tische Druck erlaubt. Da das Wasser , welches sie liefern, 
niemals atmospharisch reincs Wasser ist, sondern mit gewissen 
Stoffen und ihren salzartigen Yerbindungen geschwangert ist, 
so haben die atmospharischen Wasser nach dieser Ansicht jene 
Stoffe und Verbindungen in den Erdschichten, welche sie 
durchdrangen, gefunden und ausgelaugt, und in diesem ge-
lósten Zustand in den Mineralquellen fortgefiihrt. — Die Salz-
quellen also, welche vorzugsweise Kochsalz enthalten , waren 
mithin nichts Anderes, ais atmospharische Gewasser, welche 
auf hóhern Punkten ins Gebirge dringen, die Massen des fe-
sten Steinsalzes auflósen, und auf tiefern Punkten mit ihm ge-
schwangert wieder zu Tage kommen. In der neuern Zeit ha-
ben besonders Gilbert, Langsdorf und Dr. Struve diese An-
sicht zu yerfechten und mit neuen Griinden zu belegen sich 
bemiiht. 

Die Anwesenheit grofser Massen ron Steinsalz in der 
Erde hat auch die Yermuthung , dafs alle Salzquellen nichts 
Anderes seyen, ais Auslaugungen dieser Salzstócke, ais so ein-
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fach und zunachst liegend erscheinen lassen, dafs es beim er-
sten Anblick hóchst sonderbar scheinen kann , wenn man die-
ser Ansicht nicht unbedingt beitritt. Man hat dabei aber nicht 
beachtet, dafs alle grofsen Steinsalzmassen in der Erde mit ei-
ner vóllig wasserdichten Hiille von Salzthon umgeben sind, 
dafs defshalb alle Steinsalzgraben im hohen Grade trocken er-
scheinen, dafs in Gegenden, wo das Steinsalz fast bis zu Tage 
geht, wie z. B. bei Wieliczka, im ósterreichischen Salzkam-
mergut und Salzburg, gar keine oder nur hóchst unbedeu-
tende Salzquellen erscheinen, und dafs umgekehrt kochsalz-
haltige Quellen in Formationen yorkommen, in denen an Stein-
salzniederlagen nicht zu denken ist. Wenn wir umgekehrt 
aber beachten, dafs Tagewasser, welche in Ostgallizien und 
im ósterreichischen Salzkammergute durch Einwasserungs-
schachte ins trockene Salzgebirge geleitet werden, oder in 
Schwaben und bei Droitwich in England durch Bohrlócher bis 
aufs Steinsalz gefiihrt werden, sich yollkommen mit Kochsalz 
sattigen, und ais reiche Soole durch Stollen abfliefsen, oder aus 
den Bohrlóchern ausgepumpt werden, so ware es widersinnig, 
behaupten zu wollen, dafs diese Soolen nicht aus aufgelóstem 
Steinsalz entstanden waren. Aber d i e s e Soolen sind nichts 
Anderes, ais durch die Kunst des Menschen erzeugte Siilzen 
oder Sinkwerke, welche wesentlich von eigentlich natiirlichen 
Salzquellen verschieden sind, denn sie hóren auf, sobaki der 
Salzgehalt des umliegenden Gebirgs erschópft ist, wahrend 
natiirliche Salzquellen seit Jahrtausenden fliefsen; sie liefern 
eine Salzsolution, welche ebendieselbe ist , ais wenn man ein 
Stiick Steinsalz im Topfe mit Brunnenwasser lóst, aber nie-
mals so complicirte chemische Salzverbindungen verschie-
dener Chloride, Sulfate und Carbonate, die sich in den na-
tiirlichen Salzquellen finden. Dr. Struve, der beriihmte Nach-
ahmer naturlicher heifser und kalter Mineralwasser, glaubt 
durch seine interessanten Yersuchc *) erwiesen zu haben, dafs 
die Mineralwasser von Tóplitz, Bilin, Piillna, Garlsbad, Eger etc. 
im nordlichen Bóhmen nichts Anderes sind, ais Auslaugungen 
der Gebirgsmassen, in welchen sie entspringen, oder aus wel-

*) PooeEBDonr's Annalen der Ph j s iku . Chemie VII. p. 341 u.129 sq. 
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chen sie yielmehr nur heryortreten, indem die kiinstlichen 
Auslaugungen des gepulyerten Granits, Porphyrs, Basalts, 
Phonoliths jener. Gegenden durch kohlensaures Wasser So-
lutionen geben, welche jenen natiirlichen (^uellen chemisch 
analog oder ganz gleich sind, und die chemische Analyse in 
jenen Gesteinen selbst die Elemente der Quellsalze nach-
weist. Es wiirde mich offenbar hier zu weit fiihren, alle 
Griinde nufzustellen, welche gegen jene hóchst w ichtigen 
Yersuche sprechen konnen; ich will yielmehr einmal an-
nehmen, dafs Hrn. Struve's Hypothese dadurch erwiesen 
ware, so folgte daraus fur die Salzquellen ebenfalls, dafs 
sie in ihrer chemischen Zusanimensetzung sich gleich blei-
ben miifsten, weil sie ebenfalls blofs Auslaugungen eines 
gewissen Salzlagers und seiner Begleiter waren, wie die Soole 
eines Sinkwerks. Wir wissen ferner, dafs Steinsalz und 
der dasselbe begleitende Gyps, Kalkstein und Sandstein in 
ihrer chemischen Zusammensetzung zwar wohl kleine Va-
rietaten, aber im Ganzen eine bewunderungswiirdige Gleich-
formigkeit behaupten. Ware nun eine natiirliche Salzquelle 
nichts weiter, ais eine Auswaschung solcher Gebirgsschich-
ten, so miifste dieselbe auch, wenigstens fiir sehr lange 
Zeitraume, eine gleiche chemische Constitution behalten; 
allein die neueren genaueren Beobachtungen der Salinisten 
und Chemiker haben erwiesen, dafs die Stabilitat der Salz-
quellen bei weitem nicht so grofs ist, ais man friiher an-
nahm, und dafs die Salze in ihnen sowohl in kurzem ais 
langern Perioden wechscln, ohne dabei ihr specifisches Ge-
wiebt merkbar zu andern. Die Salzquellen in Halle ent-
hielten, ais Gren sie 1781 untersuchte, keine salzsaure 
Magnesia; im Jahre 1798 enthielten sie nach Ilerrmann 
1 Theil salzsaure Magnesia auf 7 Theile salzsauerri Kalk, 
und im Jahre 1824 schon 2 Theile des ersteren Salzes auf 
1 Theil des letzteren. Diese beiden Salze haben sich mit-
hin wesentlich quantitativ yerandert, eins yerdrangt das an-
dere, und es ist wahrscheinlich, dafs nach einiger Zeit der 
salzsaure Kalk ganz in diesen Soolen yerschwinden wird, 
und yielleicht an scine Stelle sodami Sulfate treten werden. 
Das Soolquantum, aus welchem auf der Salinę Schónebeck 
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bei Magdeburg jahrlich 20,000 Last Kochsalz bereitet wird, 
enthielt itn Jahre J794 zugleich 6000 Centner Glaubersalz und 
im Jahre 1824 schon 37,000 bis 38,000 Centner des letzteren 
Salzes. *) Diese Thatsachen und die Gewifsheit, dafs das mit 
Salzqucllen aufsteigende SchwefelwasserstofTgas in den Erd-
schichten nicht gebildet yorhanden ist, und dafs die in den 
Salzquellen entbaltenen Quantitaten von schwefelsaurem Na-
tron, salzsaurem Kalk und Magnesia nicht in denselben (^uan-
titaten in dem Steinsalz, Gyps und Kalkstein yorhanden sind, 
woraus die Salzquellen entspringen, bcweisen wenigstens so 
yiel mit Sicherheit: 

dafs die Salzquellen nicht blofse mechanische Auslau-
gungen sind, sondern dafs, wenn sie auch ihreElemente 
aus gewissen Gebirgsschichten entnehmen, dennoch 
zugleich ein lebendiger Procefs in ihnen fortwahrend 
Yeranderungen, chemische Zersetzungen und neue 
Yerbindungen heryorbringt. 

Von diesem Zugestandnifs ausgehend, welches kein Na-
turforscher yerweigern diirfte, konnen wir sicher noch einen 
Schritt weiter gehen. 

Die neuere Chemie hat in yielen solchen Mineralkórpern 
die Anwesenheit des Chlors kennen gelehrt, in denen es frii-
her nicht geabnet wurde, und das Natron ist in einer gro-
fsen Anzahl Mineralien, die kein Eigenthum der Flótzgebirge 
sind, schon langst bekannt. Chlor und Natronium sind nach 
unserer heutigen Ansicht die Bestandtheile des Kochsalzes, 
und wenn mithin hier und da, wie z. B. iin siichsischen Voigt-
lande, Salzqucllen solchen Gebirgsarten entquellen, welche 
wir noch mit dem Namen der primitiven zu belegen pflegen, 
in denen sich keine Spur von schon praexistirendem Steinsalz 
findet, so wird auch der atomistische Naturforscher mir zu-
geben, dafs hier nicht von Auslaugung die Bede seyn kann, 
sondern dafs durch das innere Leben der Erde auf irgend eine 
Art Chlor und Natronium sich erst yereinigen, und so fort-
dauernd unser gemeines Kochsalz sich fortbildet, dafs mithin 

* ) SCUWBIGGEB ' « Jahrbuch der Chemie und Physik, Bd. X. p. 70. 
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eine solche Salzquelle wohl sicher nicht das Product einer 
Lósung, sondern eines erst salzbildenden Processes sey. 

DenUen wir ferner an die taglich unter unseren Augen 
yorgehende Bildung der salpetersauren Salze und an die viel-
faltig erwiesene Thatsache, dafs der Lebensprocefs in den 
Thieren und Pllanzen stets Kohlenstoff, yiele Erden , Alka-
lien, Siiuren, selbst Metalle blofs ąus Luft und Wasser erzeugt, 
und dafs das sogenannte Ammonium-Metali nur aus Stickstoff 
und Wasserstoff zusammengesetzt seyn kann; so mufs unser 
Glaube an die Einfachheit unserer sogenannten cliemischen 
Elemente tief erschiittert werden , und die Beschriinktheit un-
serer experimentirenden Kunst kann kein Hindernifs seyn ge-
gen eine hóhere und lebendigere Naturansicht. Was die Na-
tur in den sichtbar lebenden Organismen vermag, das mufs sie 
auch in der scheinbar todten unorganischen Natur yermogen. 
Es ist ein Widerspruch und eine Inconsequenz, behaupten zu 
wollen, dafs die Natur aus wenigen Grundkraften (oder Ele-
menten) die ganze Mannichfaltigkeit der organischen Wesen 
erschafft und ewig yerwandelt, und umgekehrt in der unor-
ganischen Weit alles todt und ohne Leben sey, zur Bildung 
weniger mannichfaltiger Wesen 40 bis 50 Elemente bedurfe, 
und alle Veranderungen nurmechanische Austauschungen seyen. 
Von diesem Gesichtspunkt aus mufs man die fortdauernde 
neue Bildung von Salzen in unsern Quellen, die nicht in den 
Gebirgsschichten praexistiren , woraus jene kommen , ebenso 
gut zugeben, ais die Bildung yon Kohlenstoff'und Kieselerde 
in einer Pflanze, die in reinem Schwefelpulver wachst, und 
nur von Licht , Wasser und Luft genahrt wird. 

Diese und ahnliche Betrachtungen haben daher einen Theil 
der Naturforscher zu einer dynamisclien Ansicht von der Bil-
dung der Mineralquellen gefiihrt. Seit Steffens dieselben ais 
Producte einer galyanischen Thatigkeit zwischen den lietero-
genen Erdschichten ansprach, und seit die Mitwirkung yulca-
nischer Erdthatigkeit bei der Bildung der heilsen Mineralquel-
len fast von allen Parteien anerkannt Avird, hat diese Ansicht 
immer mehr Anhanger gefunden. Ebenso aber, wie jene al-
teremechanische Auslaugungstheorie, einseitig verfolgt, zu ein-
seitigen und falschen Schlussen fiihrt, ebenso wenig diirfen 
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wir liiugnen, dafs auch die Dynamik er wieder zu weit gehen, 
wenn sie durchaus keine mechanische Mitwirkung gestatten 
wollen, in Bezug auf die Salzquellen mithin behaupten, dafs 
alle Salzquellen ganz unabhjingig vom Daseyn des Steinsalzes 
in der Erde seyen , und wohl gar umgekelirt das Steinsalz ein 
Product der Salzquellen seyn soli, wie Kefersiein meinte. Es 
ist unyerkennbar, dafs (^uellen iiberhaupt und Salzquellen ins-
besondere auf denjenigen grofsen Flachen sich vorzugsweise 
bilden, wo heterogene Gesteinsschichten: Kalk und Gyps, 
Kalk und Thon, Kalk und Sandstein sich beriihren. W i r kón-
nen gewifs nicht laugnen, dafs diese yerschiedenen Massen 
den wesentlichsten Einflufs auf die Quellenbildung ausiiben, 
und eben defshalb ware es auch sehr gewagt, zu behaupten, 
dafs das Quellwasser umgekelirt nicht wieder auf das Gestein 
einwirken, und ihrn nicht ebenfalls Bestandlheile entziehen 
konnte , welche das Wasser in sich aufzunehinen im Stande 
ist. Ebenso glaube ich urtheilen zu diirfen in Betreff der Bil-
dung des Quellwassers selbst, abgesehen von allen seinen sal-
zigen Bestandtheilen. Dafs nicht alles Quellwasser in die Erde 
gedrungenes Regen- und Schneewasscr ist, das diirfte selbst 
mathematisch sich erweisen lassen, weil wir Quellen auf iso-
lirten hohen Bergen antreffen, wo ringsum kein hóherer Punkt 
vorhanden ist, von welchem sie kommen kónnten. Umgekelirt 
wieder zu behaupten, dafs gar kein atmospharisches Wasser 
in die Etde zur Quellenbildung eindringe, weil der Begen 
niemals tiefer ais hóchstens 8 bis 10 Fufs in Dammerde, Lehm 
und andere obere lockere Erdschichten eindringt, ist ebenso 
falsch, denn der Bergbau niacht oft Erfahrungen vom Gegen-
theil, und die Quellen in der Nahe grofser Stadte beweisen 
durch ihren yeranderlichen Gehalt an salpetersauern Salzen, 
der im geraden Yerhaltnisse mit den Veranderungen ihrer 
Umgebung steht, dafs sie yomTage eingedrungen sind. Ebenso 
wie der Ursprung des Salzes in den Quellen ein zweifacher 
ist, ebenso der Ursprung des (^uellwassers selbst, wovon ein 
Theil ursprunglich in der Erde gebildet werden mufs, ebenso 
wie die Kohlensaure, mit der fast jedes Quellwasser zum Un-
terschiede gegen Regenwasser geschwiingert ist. Die Art und 
Weise dieser Wasserbildung mag auf analogem W e g e wie die 
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Bildung mancher Stoffe im organischen Korper geschehen, 
und die Idee Kefersteins * ) , sie von einem sogenannten Ath-
mungsprocesse der Erde abzuleiten, diirlte immer einige ge-
nauere Beriicksichtigung verdienen. 

Keliren wir nun nach diesen vorlaufigen Bemerkungen 
zu den Salz - und Schwefelquellen im polnischen Kreiden. 
mergel zuriick, um ihren Ursprung oder ihre Bildung zu er-
forschen, so hieten sich dabei manche nicht uninteressante 
Erfahrungen dar. 

Die Schwefelquellen sehen wir iiberall nur da vorkom-
men, wo die unserer Kreidenformation angehórige Gypsbil-
dung mit dem Kreidenmergel in unmittelbarer Beriihrung ist. 
Die grofse Quantitat Schwefelwasserstoffgas, welche sie ent-
halten und exhaliren, wird offenbar immer erzeugt durch 
einen fortdauernden Zersetzungsprocefs. Der Gediegen-
Schwefel, der sich nur auf einzelnen Punkten findet, kann 
nicht den Stoff zu dieser Zersetzung darbieten , vielmehr er-
zeugen alle diese Quellen immerfort Schwefel durch einen 
Reductionsprocefs, und mithin kann nur der Gyps oder sehwe-
felsaure Kalk das Materiał zur Schwefelwasserstoffbildung 
abgeben, indem die Schwefelsaure zu Schwefel reducirt, und 
dabei zugleich Wasser zerlegt wird. Hierbei mufs ein kob-
leastofflialtiger Korper wirksam seyn, weil aller der schwarze 
Schlamm, den die Schwefelquellen erzeugen und an ihren 
Miindungen ablagem, aufser dem Schwefel, der aus dem an 
der Luft zersetzten Schwefelwasserstoff sich ausscheidet, noch 
schwarze Kohle enthalt, die ihn farbt und bei Behandlung mit 
Sauren zuriickbleibt. Hr. v. Grotthufs hat **) bei Zerlegung 
der iihnlichen hepatisclien Quelle von Schmordan in Litthauen 
die Meinung geaufsert, dafs das Kohlenwasserstoffgas, wel-
ches sich aus der jene Quelle umgebenden Moorerde ent-
wickelt, in Yerbindung mit Wasser den Gyps in Schwefel-
kalk verwandle und so die Bildung des Schwefelwasserstoffs 
und des schwarzen kohlenhaltigen Schlammes herbeifiihre. 

*) In eeiner T h e o r i e der (jłuellen in der Z e i t s c h r i f t : Deutschland 
gcognostisch-geologisch dargestellt. Bd. V. Heft 1. 

* * ) S C B W E I G G E I ^ S Journal fiir Chemie und Fhysik Bd. 1 8 . P . 8 3 SQ» 
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Diefs ist eine allerdings zulassige Erklarung, wenn dieses 
Gas sich nur an der Oberflache des Gebirgs wie bei Sclimor-
dan bildet; allein auf die hiesigen liepatischen (^uellen will 
sie nicht durcliaus passen, weil ich mich im Yersuchschacht 
von Solec iiberzeugt habe, dafs unter dem dortigen Gyps-
lager sich liepatisches Wasser bildet, wo keine Moorerde da-
mit in Beriihrung kommt. Hier scheint der bituminose pla~ 
stische Thon mit seinen Braunkohlenbrocken iiber dem Gyps 
und die bituminósen Mergelschichten unter ihm eine ahnliche 
Gypszersetzung herbeizufiihren. Die Schwefelquellen ent-
halten aufser dem Schwefelwasserstoffgas auch kohlensanres 
Gas, schwefelsauern Kalk, etwas schwefelsaure Magnesia und 
geringe Quantitaten von salzsauerm Natron, Kalk und Magne-
sia. Da nun die Gypslager die Bildung des Schwefelwasser-
stoffgases und der Sulfate in den Quellen leicht erklaren, da 
ferner nach den oben 186 angeftihrten Analysen der Krei-
denmergel etwas Magnesia enthalt, und Kohlensaure fast alle 
Mineralquellen enthalten, so diirfte die Bildung dieser Schwe-
felqnellen aus der W'echselwirkung von Gyps, Mergel und 
bituminósen Thonschichten sich ziemlich ungezwungen er-
geben, und nur der Ursprung der Chloride oder salzsauern 
Salze darin bleibt noch dunkel. Diese Chloride sind es aber 
gerade, dereń Bildung oder Ursprung uns am meisten interes-
sirt, weil sie in den oben angegebenen und mit jenen Schwe-
felquellen nahe verwandten Salzquellen in grofserer Quantitat 
vorkommen und ihnen einen grofsern technischen Werth geben. 

Das Daseyn des Kochsalzes in diesen Quellen hat natiir-
lich auch zuerst wieder auf den Gedanken geleitet, dafs er 
von Steinsalz herriihre, das in diesem Gebirg eingeschlossen 
vorkommen mdchte. Da man aber nirgends in dem schon 
vielfaltig untersuchten Kreidenmergel und seiner Gypsbil-
dung auch in sehr bedeutenden Tcufen wie bei Szczerbakow 
eine Spur von Steinsalz, Anhydrit und wirklichem Salzthon 
auffinden konnte, so glaubten manche Geognosten, dafs in 
noch grofserer Tiefe das karpathische Salzgebirge verloren 
'iege, und von diesem der Salzgehalt der scliwachen Salz-
quellen im Nida-Thale herriihren mochte. — Man brachte 
damit eine andere Erscheinung in Yerbindung, die in Polen 
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eine Menge von Sagen und falschen Anzeigen yeranlafste, 
nach denen auf vielen Punkten, wo das Kreidenmergel-Ge-
birge herrscht, Steinsalz in unbedeutenden Tiefen yorhanden 
undyor Jahren wirklich heimlicher Weisegegraben worden sey. 
— Diese Erscheinung, von der ich hier spreche, ist ein salziger 
Beschlag oder Anflug, der sich nach Regen und Sonnenschein 
in yielen Gegenden auf der Oberflache der Dammerde des 
Lehms oder des Mergels findet. Er ist besonders haufig in 
der ganzen Niederung der Nida yon Pińczów abwarts, in der 
Weichselniederung yon Bacanow bis gegen Krakau, auf dem 
hohen I.ehmland in der Woiwodschaft Krakau, ferner in 
den Gegenden von Stobnica, Szydłów, Staszów, Busko etc. 
Erschiene er immer nur auf der Oberflache des zu Tage 
gehenden und yerwitterten Kreidenmergels, so konnte man 
glauben, dafs er von einem yerborgenen Salzgehalte dieser 
Gesteinart abstammte; allein er findet sich viel haufiger auf 
der Oberflache des machtigen Lehmgebirgs, oft 10, 20 und 
mehr Lachter iiber dem Mergelgebirge, z. B. bei Nowe 
Brzesko und Beysce; oder auf der schwarzen fruchtbaren 
Dammerde in der Weichsel- und'Nida-Niederung, die vom 
darunter liegenden Mergelgebirge durch 15 — 18 Lachter 
machtigen wasserdichten plastischen Thon getrennt ist, oder 
auf anderer Dammerde iiber dem pisolithenartigen Grobkalk, 
z. B. bei Tuczępki unweit Stobnica, wo gar kein Kreiden-
gebirge existirt. Es ist mithin unmóglich, dafs dieser 
Salzbeschlag ein Product der Auslaugung des Kreidenmergels 
seyn kann; es sind yielmehr alle Anzeichen yorhanden, dafs 
dieser Salzbeschlag ebensogut das Erzeugnifs atmospharischer 
Einwirkungen auf die obern lockern Erdschichten, oder das 
Product eines fortdauernden Salzerzeugungs-Processes ais 
die Salpeterbildung in unsern Salpeterplantagen sey. So fest 
ich nun iiberzeugt bin, dafs diese Efflorescenz auch nicht im 
geringsten ais Anzeichen auf Steinsalz in jenen Gegenden die-
nen kann , so yerdient sie in anderer Hinsicht immer Auf-
merksamkeit. — Sie zeigt sich auf der Erdoberflache und 
dem Gras ais ein reifartiger Ueberzug selten mehr ais eine 
Linie stark, und dann aus locker zusammenhangenden, zarten, 
nadelfórmigen Krystallen zusammengehauft, besonders aus-
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gezeichnet nach schwaehen Regen, wenn schnell darauf Son-
nenschein folgt und die schnelle Yerdampfung der salzigen 
Solution herbeifuhrt. Beim Dorfe Tuezępki unweit Stobnicy, 
wo ich im Jahr 1817 auf schwarzer, etwas sumpfiger Moor- ' 
erde solchen Salzbeschlag in anschnlicherer Menge antraf, 
sammelte ich eine reine Partie davon und unterwarf ihn der 
chemischen Zerlegung. Nach dieser bestanden 100 Theile 
dieser Efllorescenz aus 

4,956 Kochsalz (Chlornatron), 
15,900 salzsauerm Kalk (Chlorkalk), 
30,072 Bittersalz (schwefelsaurer Magnesia), 
48,572 Glaubersalz (schwefelsauerm Natron), 

0,500 Gyps (schwefelsauerm Kalk), 
und mithin ist das Kochsalz darin nachst dem Gyps nur der 
geringste Bestandtheil. — Da nun alle diese Salze sich weder 
in der Dammerde noch in den darunter liegenden Gebirgs-
schichten nachweisen lassen, und dieses Salz immer nur auf 
der Oberllache erscheint, so mufs es nothwendig ein neues 
und sich immer erneuerndes Erzeugnifs in den obern Erd-
schichten seyn, da jeder Regen dasselbe wieder auflóst und an 
den Gehangen wenigstens zum grofsten Theil wieder abwascht 
und den Bachen zufuhrt. Eine solche fortdauernde Erzeugung 
verschiedener Salze wird uns nicht so sehr befremden, ais 
es scheinen konnte, wenn wir an iihnliche Salzbildungen den-
ken. Ich will hier gar nicht von der Bildung der salpeter-
sauern Salze selbst sprechen, aber mit dem Salpeter erzeugt 
sich in jeder Salpeterplantage fast stets auch Kochsalz, womit 
der Salpeter verunreinigt ist, ohne dafs wir in den zu den 
Salpeterhaufen angewendeten Kalkmassen und Erdarten so viel 
Kochsalz ais praexistirend nachweisen kónnen. Yorziiglich 
hat Hr. A. v. Humboldt schon vor vielen Jahren bemerkt, 
dafs in der Salpeterplantage zu Inowroclow in Polen jahrlich 
mehrere hundert Centner Kochsalz mit dem Salpeter zugleich 
auf der Oberllache der Salpeterpflanzen ( Salpetererdhanfen) 
ausbliihen, mithin auch sich, so wie der Salpeter selbst, erst 
erzeugen. Ebenso miissen wir wohl zugeben, dafs ein grofser 
Theil des Salzes, welcbes auf der Oberllache der grofsen 
Steppen in Mittelasien und dem siidlichen Rufsland immer-
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wahrend ausbliiht, nicht vom Steinsalz abstammen kann, weil 
diese Salzsteppen auch solche Gesteinsmassen bedecken, in 
denen Steinsalz ganz unbekannt ist. Ja ^selbst in der Atmo-
sphare ist eine fortdauernde Salzerzeugung hochst wahr-
scheinlich, nicht allein defshalb, weil in manchen weit vom 
Meer entfernten Łandstrichen die feuehten Windę Salz mit 
sich fiihren, oder anderwarts salziger Thon fallt, sondern weil 
auch unsere gewóhnlichen atmospharischen Wasser sehr be-
deutende Quantitiiten verschiedener Salze der Erde zufiihren. 
Brandes *) hat dariiber die interessanteste Arbeit geliefert, 
in welcher er nachweist, dafs die zu Salzuffeln in Westphalen 
fallenden Schnee- und Begenwasser im Durchschnitt in 360 
Unzen 2,75 Gran Salze enthiellen, welche aus yorwaltendem 
Kochsalz, Bittersalz, Gyps, kohlensauerm Kalk, salzsaurer 
Magnesia und Kali, Eisenoxyd, Manganoxyd und einem Ammo-
niaksalz bestanden, und dafs im Jahr 1825 die auf solche Art 
auf 1 Quadratmeile niederfallende Salzmasse l,230tl66"/3 
preufs. Pfunde betrug. Dafs diese Salze nicht durch die auf-
steigenden Diinste mechanisch fortgefiihrt werden und zur 
Erde zuriickkehren, dafiir spricht nicht allein der Umstand, 
dafs die atmospharischen Wasser im Januar am salzreichsten, 
im Mai am salzarmsten gefunden wurden, sondern dafiir 
spricht auch die von Lampadius gemachte Beobachtung, dafs 
der verschiedene elektrische Zustand der Atmosphare auf die 
Bestandtheile des Regenwassers von wesentlichern Einilusse 
zu seyn scheint. Alle diese Umstande und Erfahrungen spre-
chen zu sehr fiir eine fortdauernde Erzeugung von Kochsalz 
und andern Salzen auf und nahe unter der Oberflache der 
Erde , ais dafs wir sie ganz abliiugnen kónnten, und wenn sie 
hier stattfindet, so ist kein Grund vorhanden, sie in gewissen 
tiefern Erdschicliten nicht ebenfalls annehmen zu diirfen. — 
Der Salzbeschlag auf der Oberflache des Gebirgs in den oben-
genannten Gegenden ist also [bestimmt kein Anzeichen vom 
tiefer liegenden Steinsalz, kein Educt der Erdschicliten, son-
dern eine noch fortdauernde Salzproduction. — 

Ebenso wcnig ais wir daher berechtigt sind, das Koch-

* ) S C H W E I O G E H ' S Jalirb. der Chemie u. Physik Bd. XXIII. p. 1 5 3 sq. 
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salz dieser salzigen Efflorescenz von einem aufgelosten Stein-
salz abzuleiten, ebenso wenig sind wir berechtigt, das Koch-
salz in den Salzquel!en des Kreidenmergels von hypothetisch 
angenommenen Steinsalzmassen in dieser Formation abzu-
leiten. Die Ableitung dieser (^uellen von dem karpathischen 
Steinsalz und Salzthon hat aber ebenfalls ihre grofsen Schwie-
rigkeiten, denn die wenigen Salzwasser, die man in dem 
obern Theile des Szczerbakow er Schachts antraf, verschwan-
den tiefer niederzu so , dafs der Schacht im Kreidenmergel 
ohne allen Wasserzudrang von unten fast ganz trocken ab-
geteuft werden konnte. Kamen die Salzwasser von den Kar-
pathen ber, so sollte man doch mehr und stłirkere Salzquellen 
antreffen, jenaehr man sich Wieliczka und Bochnia nahert, 
aber gerade dieses findet nicht statt, und die Bohrlocher, die 
1% Meile von Wieliczka an der Weichsel im karpathischen 
Sandstein abgebohrt worden sind, haben gar keine salzigen 
Wasser geliefert. 

Ebenso wenig ais die hepatischen Quellen der polnischen 
Kreidenformatión in der Tiefc entspringen, sondern, wie ich 
nachgey.iesen habe, nur in dem obern Theile derselben, wo 
Kreidenmergel und bituminose Thonschichten mit dem Gyps 
in Beriihrung kommen, ebenso wenig scheinen die Salzquel-
len der Nida-Gegend von in der Tiefe verborgenen Steinsalz-
stocken abzuleiten, sondern ebenfalls nur ein Erzeugnifs der 
obern Mergelschichten und des damit vergesellscliafteten 
Gypses zu seyn. Die angestellten bergmannischen Versuche 
sprechen fiir diese Ansicht, denn bei Solec fand der Zudrang 
aller salzigen Wasser nur in dem Kalkstein und der chloriti-
schen Kreide statt, welche zwischen dem Gyps und dem tiefer 
gelagerten gemeinen Kreidenmergel liegen. Unterhalb der 
ockergelben mergeligen Kalksteinschicht, welche man in 
48 Lachter Teufe antraf, fand in dem Kreidenmergel kem 
Zudrang von Soole mehr statt, und die 46 Lachter von jenem 
Schacht entfernte Salzquelle hat wahrscheinlich in noch hó-
herin Niveau ihren Ursprung, weil der alte Brunnen, aus dem 
sie hervorquiilt, nicht so tief ist. Im Szczerbakower Ver-
suchschacht haben sich die bis zu 2,2 Proc. salzhaltenden 
Wasser schon beim Abteufen der obersten 19 Lachter in dem 

PUSCH, geognost, Beschieii), yon Polen. I I , 2 6 
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plastischen Thori iiber dem Gypse gezeigt, und nachdem die. 
ser durchteuft war und man in den Kreidenmergel kam, fand 
man diesen vollig quellenleer. Mit Bestimmtheit ist in dem 
109 Lachter maclitigen Kreidenmergel nicht eine einzige neue 
Soolquelle erbrochen worden, und alle die wenigen salzigen 
Wasser , die sich im Schacht ansammelten, kamen von oben 
her, und selbst die bei 198 Lachter Tiefe im oolithischen 
Jurakalk erhrochene starkere Soole scheint einen gleichen 
Ursprung zu haben, weil das noch 30 Lachter tiefer gestofsene 
Bohrloch weder in Qualitat noch Quantitat die geringste Yer-
anderung der Soole hervorbrachte. — Eine ganz ahnliche 
Ansicht haben iiber den Ursprung der Salzquellen bei Busko 
und Owczary schon yor 50 Jahren Carosi *) und Ferber **) 
geiiufsert. Der Erstere gibt auf mehreren Stellen mit Be-
stimmtheit an, dafs in dieser ganzen Gegend unter der Damm-
erde immer griinlicher Mergel oder Gyps und tiefer weifser 
kalkiger Mergel l iege, dafs dabei immer das Wasser in den 
obern Schichten salzig, „unten im Mergelgebirge siifs und 
ohne allen Geschmack sey," — Diese salzigen Wasser bei 
Owczary und Busko se.yen defshalb mehr ais ein Tage- , ais 
ein .Grundwasser anzusehen. Beide sprechen schon mit Be-
stimmtheit die Meinung aus, dafs der Salzgehalt des Wrassers 
nicht nothwendig von aufgelostem Steinsalze herkommenmiisse, 
und dafs es hóchst zweifelhaft und unwahrscheinlich sey, diese 
Salzwasser vom karpathischen Salzgebirge abzuleiten, Ferber 
in seinem Gutachten an dęn Kónig Stanisław widerrath daher 
die Fortsetzung der damaligen Versuche bei Busko, weil nach 
allen Anzeigen in grofserer Teufe keine bessern Soolen und 
noch weniger die Auffindung von Steinsalz zu hoffen sey, was 
alles durch die Yersuche der neuesten Zeit bestiitigt wor-
den ist. 

Wenn ich daher den Ursprung dieser Salzquellen in 
gewissen s a l z e r z e u g e n d e n obern Schichten des Kreiden-

* ) C A H O S I , Reisen durch verschiedene polnische Provinzen !• 
p . 215. II. p. 253, 259 sq. 

* * ) F S R B E R ' S Relation einer ihm aufgetragcnen bergmannische11 

Reise durch Polen p, 133. 
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mergels oder der groben Kreide suche, wo sie mit der ihm 
untergeordneten Gypsbildung zusammengranzen, so bieten 
sich dafur auch in andern Gegenden in derselben Forma-
tion ahnliche Erscheinungen dar. In den Niederlanden und 
dem nórdlichen Frankreich liegt iiber dem Steinkohlen-
gebirg unmittelbar die Formation des Griinsands und der 
Kreide und dazwischen, so wie am ganzen nórdlichen Ab-
falle des dortigen Gebirgs, fehlen alle mittlern steinsalz-
fiihrenden Flótzformationen. In der neuern Zeit ist es bei 
Yalenciennes und Anzin gelungen, Schachte durch jene For-
mationen bis zu den Steinkohlen abzuteufen, und die HH. 
V. Oeynhausen und v. Dechen *) haben uns mit der Schich-
tenfolge und der Beschaffenheit dieser Lagerung genau be-
kannt gemacht. Bei Anzin liegt unter 13 Schichten, welche 
der weifsen, groben und chloritischen Kreide angelióren, 
ein 9 Lachter maclitiger wassei'dichter Thon, Dief genannt, 
und unter diesem die sogenannte Tourlia, ein durch kalki-
gen Thon gebundenes Conglomerat, und sodann sogleich 
die Steinkohlenformation. Weiter siidóstlich zwischen An-
zin, Aubry und Herin liegt zwischen der Toui'tia und dem 
Kohlengebirge noch die scliwimmende Sandschicht Torrent, 
dereń Machtigkeit sehr yariabel ist , und worin Wasser zu-
dringen, welche mit den iiber dem Dief stehenden Was-
sern keinen Zusammenhang haben. Die Schichten des Dief, 
der Tourtia und des Torrent werden von manchen Geo-
gnosten noch zu der untern Kreide gerechnet; wahrschein-
licher gehóren sie aber schon der Griinsand-Formation an. 
Alle Wasser vom Tage nieder bis auf den Dief sind siifs, 
alle Wasser im Torrent hingegen sind salzig uud qualitativ 
reiche Soolen. Die Wasser im Steinkohlengebirge sind 
wieder siilse Wasser. Indem nun hier der Salzgehalt des 
Wassers an eine einzige Schicht gebunden ist, in dereń 
ITangendem und Liegendem siifse Wasser liegen und dereń 
starkę Gewasser mit den dariiber und darunter liegenden 
nicht in Verbindung stehen, und kein steinsalzfuhrendes 

Gebirge weit und breit um diese Gegenden bekannt ist, so 
•— , [  

' ) KARSIEM'9 Archiv fUr Bergbau und HUttcnwesen X, p. 176 
26 * 
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konnen auch jene Soolen nicht vom Steinsalz abgeleitet wer-
den, und es dringt sich uns abermals die Meinung auf, dafs 
der Torrent selbst eine quel len-und salzerzeugende Schicht 
sey. 

In Westphalen, am Nordabhange des westnorddeutschen 
Schiefer- und Steinkohlengebirgs, entspringen im sogenann-
ten griinen Mergelgebirge zahlreiche und weiche Salzsoolen, 
welche z. B. die Salinen Unna, Westerinkotten, W e r l , Kó-
nigsborn, Sassendorf etc. speisen. Jenes griine Mergel-
gebirge gehort der Kreidenformation (der chloritischen Kreide) 
an, und ist vollkommen mit dem polnischen Kreidenmergel 
ubereinstimmend. Hr. Bergmeister Buff *) hat uYis daron und 
yon seiner Soolenfiihrung eine recht deutliche Beschreibung 
geliefert, und noch genauere Nachrichten von diesen Soolen 
Yerdanken wir Hrn. Egen zu Soest. **) Aus ihren Forsehun-
gen geht heryor , dafs die Soolen theils aus Schichten ent. 
springen, die nahe unter Tage liegen, theils in 200 — 300Fufs 
Tiefe am- reichsten sind, dafs sie einige Soolfelder hilden, 
die durch soolleere Zwischenranme getrennt sind. Die reich 
sten Soolen entspringen in einem griinen Mergelflotz ( chlori-
tische Kre ide ) , das keine Salzlager enthalt; ihm und ahn-
lichen Flotzen scheint die Function der Salzerzeugung ror-
zugsweise hier zuzukommen. Ferner ist dadurch erwiesen, 
dafs die qualitativen und quantitativen Yeranderungen dieser 
Soolen nicht von einem mechanischen Einllusse der Atmo-
sphare durcli eindringende Tagewasser abhiingen. — Der 
herrschenden Ansicht gemafs haben beide Beobachter sich 
bemuht, naclizuweisen, wo das Steinsalz l iege, wovon jene 
reichen Soolen abstammen móchten. Hr. Buff hat die Hypo-
these aufgestellt, dafs das altere Flótzgebirge von S tad tbergen 
aus eine mit Kreidenmergel bedeckte Muldę bilde, und dafs 
zwei Steinsalzniederlagen in dieser Muldę angenommen wer-
den miifsten, eine mit óstlichem Einfallen bei W e s t e r i n k o t t e n 
und die andere mehr nordlich am óstlichen Aufsteigen des 

*) In N O O G K B A T H ' S Rheinland Westphalen Bd. 3, p. 42 — 58. 
* ) E » E N - , Beitrag zur Naturgesehichte der westphiilischen Soot 
quellen in KARSiEn'8 Archiv fur Bergbau XIII, p. 283 sq. 
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altem Flótzkalks mit wcstlichem Einfallen. Dicsc Annahme 
von Zechstein oder anderm altem Flotzgebirge mit Steinsalz-
stocken unter der westphalischen Kreide ist aber durchaus 
hypothetisch, weil liings dem ganzen nordlichen Gcbirgs-
abhangc die Kreide ebenso wie bei Yalenciennes unmittelbar 
auf Steinkohlengebirge ruht. Hr. Egen nimmt ebenfalls ais 
gewifs an, dafs der Salzgehalt der Soolen von Steinsalz her-
kommen miisse, er beweist aber selbst, dafs die Zuleitung 
von Westen, Norden und Osten nicht stattfinden konne, son-
dem nur von Siiden. Da nun nach Siiden hin das norddeut-
sche Schiefergebirge und das Steinkohlengebirge vorlicgt, 
auf und in welchem ebenfalls kein Steinsalz nachzuweisen und 
nicht cinmal zu vermuthen ist, so ist auch diese Annahme 
hochst hypothetisch, und ich mufs der Ansicht Kefersteins*) 
beitreten, dafs auch hier die Bildung der Salzquellen im grii-
nen Mergelgebirge ohne Steinsalz am wahrscheinlichsten ist. 
Eine Herleitung jener Soolquellen vom schwabischen Stein-
salz ist mir ebenso undenkbar, ais die der Soolen von Cie-
chocinek aus den Karpathen. Eine solche weite Herleitung 
von (^uellen ist meines Erachtens eine physikalische Unmog-
lichkeit, weil die ais Leitungscaniile angenommenen Kliifte 
und Spalten durch yerschiedene Formationen hindurch nicht 
im Zusammenhange stehen, oder wenigstens viele Unterbrc-
chungen erleiden, auch nie solche weite rohrenartige Canale 
bilden, ais zur Fortlcitung von solchen enormen Wasser-
quanten erforderlich sind, welche eine einzige Soolquelle, 
geschweige denn ganze Soolfelder liefern, und weil bei ge-
nauerer Priifung auch die erforderliche Druckhóhe fiir solche 
hypothetisch angenommene 30 bis 50 Meilen lange Quell-
leitungen mangelt. — Ein in unsichtbaren Theilchen dem Ge-
birge beigemengter Salzgehalt konnte yielleicht eher noch ais 
Ursache der Salzigkeit der daraus quellenden Soolen ange-
nommen werden. Brandes hat einen griinen westphalischen 
Mergel defshalb chemisch zerlegt und darin 0,6 Proc . Koch-
salz gefunden; da aber dieser Mergel aus der Nahe einer 
Soole genommen war, so setzt er selbst Zweifel darein, ob 

* ) KEFERSTSIB'* Dcutsehland V, Heft I, p. 1 4 3 sq. 
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jener Salzgehalt dem Mergel urspriinglich eigen war oder aus 
den Soolen herriihrte. Nelimen wir aber auch eininal an, 
dafs 1 Cubikfufs des griinen Merge ls , der ungefahr 150 Pf. 
wiegen kann, 9 /i0Pf. Salz enthielte, so wiirdeman, um eine Soole 
von 6 P r o c . Kochsalzgehalt, wie viele westphalische sind, zu 
erzeugen, wenn sie taglich nur 10000 Cub.Ffs. = 7 0 0 0 0 0 Pfund 
Soole l ie ferte , was sehr wenig ist , taglich 37800 Cubikfufs 
oder jahrlich iiber 40000 Cub. Lachter Gestein auslaugen miis-
sen. Das Undenkbare eines solchen Processes wird dadurch 
leicht einleuchten, und mufs ebenfalls ais unzulanglich zur 
Soolenbildung verworfen werden. Ich habe diefs absichtlich 
hier noch angefuhrt, da ich oben geaufsert habe, dafs der 
polnische Kreidenmergel vielleicht selbst eine Spur von Koch-
salz enthalte, weil die beim Abteufen des Szczerbakower 
Schachts getroffenen Gebirgsschichten zuweilen einen Salz-
geschmack verriethen, Das Ganze beruht aber wahrschein-
lich auf einer Tauschung; denn es schmecken nur diejenigen 
Mergelschichten salzig , die der Schacht durchschnitt, und 
zwar nur auf ihrer Ober f lache , nie im Innern auf frischem 
Bruch. Jener Salzgeschmack riihrte daher wohl nur von ein-
gedrungenen Salz wassern her , die an den Schachtstofsen von 
oben hinabflossen. Dennoch verdient dieser Gegenstand, ob 
nicht wirklich einige Schichten der Kreide hier und da Koch-
salz enthalten, in Zukunft noch einige nahere Priifung, indem 
auch Graf Rasoumovski * ) in einer 2 Zo l l machtigen miirben 
Kreideschicht bei W a h r i n g unweit W i e n , und in einer Sand-
schicht mit yerhartetem Mergel bei Nufsdorf, einen Gehalt 
von Kochsalz gefunden haben will. 

L a g e r u n g d e r K r e i d e n f o r m a t i o n . 

§ . 1 9 3 . 

1) Lagerung gegen iiltere und neuere Gebilde. 
Die Kreide der Nordkarpathen -Lander liegt einerseits 

auf der Sandsteinformation der Karpathen auf , wovon ich 

*) Observations mineralogiqu.es sur les ermirons de Fienne par 
RASOUMOYSKI 1 8 2 2 . 4 . p . 1 4 , 1 5 . 
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schon oben sprach, andererseits auf der Formation des Jura-
kalks. Diefs letztere Yerhaltnifs wird schon bei oberflach-
licher Betrachtung der Gegenden deutlich, wo dic Berge des 
Jurakalks sich bcdeutend iiber das Niveau der Niederungen 
erheben, die mit der Kreidenformation bcdeckt sind; allein 
es gibt mehrere Punkte, wo diese Ueberlagerung mit Be-
stimmtlieit nachgewiesen werden kann, und von diesen mufs 
ich daher, um jeden Zweifel zu lseseitigen, noch etwas ge-
nauer sprechen. 

Das Thal des Dlubnia-Baclis, oder auch das Thal von 
Iwanowice genannt, bietet fiir diese Auflagerung des Kreiden-
mergels auf dem dichten, feuersteinreichen Jurakalk viele 
Beobachtungspunkte dar. Wenn man vom Stadtchen Slom-
niky iiber Przesdansko nach Iwanowice geht, so steht auf die-
sem Wege der Kreidenmergel in allen Schluchten an, am 
deutlichsten in der tiefen Schlucht, die von Poskwittów nach 
Iwanowice hereinfuhrt, und hier sielit man etwa 10 Lachter 
iiber der Soole des Iwanowicer Thals deutlich den schielerig 
zerspaltenden Kreidenmergel auf einem 5 Lachter machtigen, 
schieferigen Thon mit Fasergypsschniircheii, und diesen wie-
der auf festem mit viel Feuerstein gemengtem Jurakalk auf-
liegen, der fufsstarke Schichten bildet. Yerfolgt man das 
Thal von Iwanowice abwarts iiber Narama bis Mihalowice, 
so sieht man dieses Yerhaltnifs an mehreren Punkten wieder-
holt, und besonders lehrreich sind die yielen tiefen Schluch-
ten , die von Narama gegen Westen nach Grasienice, Zerko-
wice und Owczary ansteigen. Der Jurakalkstein in der Soole 
dieser Schluchten ist rauchgrau und gelblichweifs, enthalt viel 
Feuerstein und einige Muscheln; iiber ihm liegt besonders 
bei Zerkowice eine etwa 1 Lachter starkę Schicht von grauem, 
mergeligem Schieferthon mit Echiniten und einzelnen Pflan-
zenabdriieken, und iiber ihm der gemeine schieferige Kreiden-
mergel ohne allen Feuerstein. Dasselbe Yerhaltnifs linden 
wir wieder in einer Schlucht zwischen Narama und Owczary, 
wo die zwischen Jurakalk und Kreidenmergel liegende Zwi-
schenschicht von schieferigem Thon 1 — 3 Lachter machtig, 
und wie bei Poskwittów mit schmalen Trummchęn von Faser-
gyps durchschnitten ist. Geht man weiter gegen Nordwest 
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aus dom Thalc vom Piaskowa-skala, z. B. von Sułoszowa aus 
iiber Zadroz, Glanów, Mostek und Bóg bis Kamienica, so 
bleibt man stets auf dem aus Jurakalk bestehenden Hóhenzu" o 
mit seinen hervorragenden zerrissenen Felsen. Von Kamie, 
nica fiihrt eine Schlucht gegen Norden nach Maków herab, in 
welcher die Schichten des Jurakalks wenig gegen Nordost 
geneigt mit kalkigen Lettenschicljten wechseln, und hinter 
Maków, wo man sich dem Thale des Srzeniawa-Bachs nahert, 
liegt darauf wieder deutlich der gemeine weifse Kreidenmer-
gel , den man in jenem Thal abwarts nach Miechów und bis 
Slomniky ohne Unterbrechung verfolgen kann. In dieser 
ganzen Gegend ist mithin die Auflagerung der untern Kreide 
auf dem Jurakalk auf yielen Punkten unmittelbar zu sehen, 
und beide sind in der Regel getrennt durch eine thonige Zwi-
schenschicht mit Spuren von Fasergyps, die gewissermafsen 
ais ein Stellvertreter der thonigsandigen Formation betrachtet 
werden kann, die anderwarts jene beiden Formationen von 
einander scheidet. — Ebenso bestimmt hat der Schacht bei 
Szczerbakow die Auflagerung des Kreidenmergels auf den 
oolithischen Jurakalk erwiesen, und wenn man das oben 185 
mitgetheilte Schachtprofil vergleicht, so ergibt sich daraus 
ebenfalls, dafs dort eine 15 Lachter 15 Zoll machtige Lage-
rung von Thonmergeln mit verkohlten Płlanzenblattern, etwas 
bituminosem Holz , Muscheln und Spuren yon^Gyps zwischen 
tłem Jurakalk und der Kreide liegt. Wenden wir uns endlich 
an den Zug des oolithischen Jurakalks, der am Siidrande des 
Sandomirer Mittelgebirgs gelagert ist, so finden wir zuerst 
eine bestimmte Auflagerung der Kreide auf der Strafse von 
Kielce nach Pińczów. Beim Vorwerk Górki ist oolithischer 
muschelreiclier Jurakalk entblófst, dessen Schichten gegen die 
Niederung beim Dorfe Kie herab ziemlich steil gegen Siiden ge-
neigt sind, ihreoolithischeBeschaiTenheit verlieren, sich in ge-
meinen dichten und mergeligen Jurakalk umwandeln , der viel 
schwarze Feuersteine cinschliefst und ganz unmerklich in Krei-
denmergel iibergeht, der gleich amFufse der Hiigel von Kie ge-
gen Podłęcze in horizontalen Schichten sich auflagert. Bei Brzegi 
an der Nida und auf den Hiigeln siidwarts von diesem Dorf 
an der Strafse nach Krakau gehen die steil nach Siiden fallen. 
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den Schichten des oolithischen und lithographischen Jurakalks 
deutlich zu Tage bis an den Rand des kleinen Geliolzes vor 
dem Dorfe Mięzowa, wo plotzlich am Gehangc des letzten 
Hiigels der gemeine Kreidenmergel entblófst ist, dessen 
Schichten ebenfalls nach Siiden fallen, und also nur auf jenen 
Gesteinen aufliegen kónncn. Ganz dieselbe Beobachtung 
habe ich gemacht zwischen Malagoscz und Zarczice dolna, 
zwischen Cieśle und Kozłów und zwischen Grusczyn und 
Ostrów liings der nordwestlichen Fortsctzung desMalagosczer 
Jurakalkriickens. — Die Griinsandformation fehlt hier zwi-
schen beiden Gebildcn stets, und nur in Litthauen in der Ge-
gend von Grodno tritt der Griinsand unter der Kreide her-
vor. — 

Auf dem grofsen Flótzplateau im óstlichen Galizien, Vol -
hynien, Podolien und in der Ukrainę, wo unter der Kreide alle 
ancjern Flótzformationen fehlen, stelltsichuns ein ganzanderes 
Lagerungsverlialtnifs dar. Im Thale des Dniesters von Niz-
niow an bis Chocim und in den Betten der in den Dniester 
fallenden Fliisse Złota Lipa, Stripa, Sereth und Podhorec 
(oder Zbrucz) liegt die grobe und schreibende Kreide un-
mittelbar auf orthoceratitenfiihrendem Uebergangskalk mit 
seinen Schiefern und einer dem old red Sandstone entspre-
chenden rothen Sandsteinbildung, wie ich oben im II. Capitel 
ausfiihrlich schon beschrieben habe, und wie es meine geo-
gnostische General kartę nachweist. Solche Auflagerungs-
punkte auf ein viel iilteres Gebilde sind besonders zu Potok 
bei Buczacz, bei Babin und Zalesczyki am Dniester ( s . die 
Durchschnitte Fig. 14, 15, 16 auf Taf, V I ) , bei Zawałów an 
der Złota Lipa, bei Satanów und Zbrycz am Podhorec zu 
beobachten. — Aber selbst dieses Uebergangsgebilde ist 
noch nicht das nlteste, welches die Kreide in jenem Lander-
strich unmittelbar bedeckt. Sie liegt auch auf dem Granit, 
welcher die ticfste Gebirgsschicht in den Steppen von Siid-
Rufsland ist. Ob die Kreide von Brody und Radziwilów un-
mittelbar auf dem zersetzten kaolinreichen Gx'anit bei Krupetz 
liegt, ist noch ungewifs, dahingegen ist es ausgemacht, dafs 
von Studennica und von Ustrzyska (Uszyca) zwischen Kitay-
grod und Kałusz an detn Dniester sein Bett iiber Jaroszow, 
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Mohilew bis zu den Wasserfallen oder Stromschnellen (po-
rogi) be i Jampol theils in gemeinem Granit, theils in einer 
griinen granitartigen Felsart (aus griinem Feldspath?, (^uarz 
und Schwarzem Glimmer zusammengesetzt) , und einem 
schwarzen Schiefer sich eingeschnitten hat, iiber welcbem 
zwischen Jaroszow und Mohilew wahre zcrreibliche Kreide 
mit schwarzen Feuersteinknollen, Belemniten, Echiniten und 
Pectiniten gelagert ist. * ) Bei einer genauern Untersuchung 
von Yolhynien ist es iibrigens nicht zu bezwei fe ln , dafs zwi. 
schen dem Slucz be i Ostropol , wo der Granit noch zu sehen 
ist , und dem H o r y n - F l u f s bei L a c h o w c e , w o schon Kreide 
ansteht, gewifs noch Punkte gefunden werden, w o die Auf-
lagerung der Kreide auf den Granit unmittelbar zu sehen 
seyn wird. 

D i e Formationen, welche die Kreide zunachst bedecken, 
s ind: t 

1) die plastische T h o n - u n d Braunkohlenformation. Pla-
śtische Thone liegen iiber der Kreide an der Nida, z. B. be1 

Solec und Szczerbakow und an der Weichse l bei Opatowiec 
und Koszyce. E b e n so l che , verbunden mit Braunkohlen-
lagern, die den Bernstein fiihren , bedecken die Kreiden-
schichten in den siidbaltischen Landem, in Mecklenburg, Pom-
inern und dem nordlichen Polen. Meist ist hier die Kreide 
ganzlich bedeckt ; an manchen Punkten, wie an der Weichsel 
zwischen Thorn und Płock, scheint sogar die Kreide iiber dem 
Jurakalk zu fehlen. Sandsteine mit Braunkohlen bedecken 
die Kreide in Ostgallizien bei L e m b e r g , siidlich von Brody, 
am podol ischen Sereth, und in der Bukowina; 

2 ) viel haufiger fehlt hingegen in Polen dic Braunkohlen-
formation , und dann bedeckt der Grobkalk unmittelbar die 
Kreide, z . B. bei P i ń c z ó w , Stobnica im Bassin von Lemberg 
und auf dem Plateau von Podo l i en ; 

*) Coup d'oeil geognostique sur le Nord de VEuropę par IUzu-
aiówski p . 24, und -Andrzeoiowshiego Rys botaniczny hraiu zwie-
dzonych w podróżach pomiendzy Bohem i Dniestrem od Zbruczy az 
do Morza czarnego odbytych w latach 1814, 1816, 1818, 1S22. 
Wilno 1823, 8. p . 44 sep 
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3) fehlt endlich auch der Grobkalk, so liegt zuweilen 
iiber der Kreide unmittelbar der jiingste tertiare Muschelsand-
stein, wie z. B. hier und da in den Gegenden zwischen Busko. 
Stobnica, Chmielnik und Staszów. 

Die Lagerung der polnischen Kreideformation ist mithin, 
wo keine Liicke in der Reihenfolge stattlindet, genau dieselbe, 
wie in andern Landem, d. h. sie nimmt auch hier ihre Stelle 
zwischen dem Jurakalk und der plastischen Thon - und Braun-
kohlenformation ein, indem die Griinsandformation zwischen 
Jurakalk und Kreide nur auf einzelnen Punkten entwickelt ist, 
oder da, wo ihre stellvertretenden Schichten (unser Moor-
kohlen- und Lettengebirge) sehr verbreitet ist, umgekehrt 
die Kreide nicht unmittelbar dariiber abgesetzt ward. 

S- 194 . 

2) I~>agerung des Gypses gegen die Kreide. 

Ich habe nachgewiesen, dafs in Polen mit der groben 
untern Kreide oder dem Kreidenmergel eine sehr yerbreitete 
Gypsbildung verbunden ist , welche aus yorherrschendem 
Fraueneis besteht. Da bisher in der Geognosie eine solche 
noch nicht mit Bestimmtheit erwiesen war, und. da sie auf 
yielen Punkten in ihrem aufsern Ansehen grofse Aehnlichkeit 
mit der Pariser tertiaren Gypsbildung iiber dem Grobkalk 
zeigt, so mufs ich hier noch aus ihrer Lagerung beweisen, 
dafs sie dem letztern nicht angehórt. 

In der ganzen Niederung der Nida sehen wir die mach-
tigen Gypsbanke auf yielen Punkten deutlich auf dem Kreiden-
mergel aufliegen, und theils unbedeckt die oborste Felsschicht 
am Tage bilden, theils mit fettem, plastischem, kleine Meer-
muscheln fuhrendem Thone bedeckt (Szczerbakow und Solec). 
Auf andern Punkten liegen in dem Kreidenmergel, welcher 
die Soole der machtigen Gypsbanke formirt, schwachereGyps-
schichten eingelagert (Goryslawice bei Wiś l i ca , Abhang der 
Hiigel bei Zagosca Winiary, Yersuchschachte bei Owczary 
und Gadawa); oder es werden selbst die machtigen Gyps-
banke wieder von Mergelschichten bedeckt am Gehange des 
Nida-Arms bei Goryslawice. Ferner hat der Schacht von 
Szczerbakow erwiesen, dafs auch in yiel grófserer Tiefe 
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unter den Hauptgypslagen noch schwache Lagen desselben 
Gypses im ausgezeichneten Kreidenmergel yorkommen. In 
derselben genauen Verbindung Jinden wir diesen Gyps mit 
dem Kreidenmergel auf allen Punkten seines Yorkommens 
zwischen der Nida und Krakau, den Gyps oft nur nesterwcisc 
im Kreidenmergel eingewachsen. Vorziiglich diirfte der Punkt 
bei Tonie entscheidend seyn, weil daselbst der Gyps unter 
Kreidenmergel liegt, der zuweilen einem dicliten Jurakalk 
sehr ahnlich ist. In diesem ganzen Landstriche yon Krakau 
bis zur Nida kommt gar kein Grobkalk und kein anderes ter-
tiares Gebirge v o r , und kann also damit auch der Gyps nicht 
in Verbindung stehen. Dahingegen itberlagern yon der Nida 
nordostwarts Grobkalk und tcrtiare Muschelsandsteine und 
Muschelconglomerate den Kreidenmergel sammt seiner Gyps-
bildung. A m Abhauge der Iliigel von Bronina nach Owczary 
hcrab sieht man deutlich, wic die tertiaren Felsarten auf dem 
Gyps und dieser auf dem Kreidenmergel liegen. Ebenso ist 
es ausgemacht, dafs dic Gypsmassen bei Staszów und zwi-
schen Gortatowice und Stawiani unter dem Grobkalk und jiin-
gern Schiclkten kuppenartig heryorragen. In Ostgallizien 
finden wir dieselben Verhallnisse wieder, mitunter noch 
deutlicher ausgesprochen. Am Dniester und seinen Neben-
fliissen liegt namlich die Kreide sehr haufig auf Uebergangs-
kalk und o Id red Sandslone auf und wird bedeckt von Braun-
kohlensandstein oder Grobkalk. Der Gyps ist nur hier und 
da entwickelt, und wo er sich findet, nimmt er die Stelle der 
Kreide ein, wie z. B. zu Babin am Dniester (Profil Fig. 15 
auf Taf. YI) . D.ahingegen findet sich bei Zalesczyki am Dnie-
ster ein einziges Gypslager iiber dem Grobkalk, und nur die-
ses diirfte fiir tertiar gelten. 

Aus diesen Thatsachen geht mithin heryor, dafs die hier 
in Bedc stehende Gypsbildung der Kreidenformation und 
nicht dem tertiaren Gebirge angehórt, dafs sie der untern 
Abtheilung der Kreidenformation oder dem Kreidenmergel 
untergeordnet ist, und in der Regel die obersten Schichten 
derselben formirt, und daher zuweilen unmittelbar vom pla-
stischen Thon und dem Grobkalk bedeekt wird. 

In England, Frankreich und Danemark ist in der Kreide 
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eine solclic Gypsbildung nicht bekannt, dahingegen leidet 
es wohl keinen Zweifel mehr, dafs im nordlichen Deutscb* 
land ein iihnliches Verhaltnifs wie in Polen eintritt. Schon 
Steffens erkannte, dafs der Gyps von Liineburg nicht den 
altern Flótzen angehóren konne. Spater kam Hoffmann, der 
genaue Forscher der norddeutschen Ebenen, und bewies, 
wie Kreide und Gyps bei Liineburg unmittelbar neben ein-
ander liegen; doch hielt er anfangs noch die Meinung fest, 
dafs dennoch dieser Gyps ein erhabenes Glied alterer FlóCze 
sey. Seit dem Ende des Jahrs 1825 ward endlich bei Lub-
theen im westlichen Mecklenburg ein unter Sand verborge-
ner Gypsstock entdeckt, den die Bolirversuche des IJr. 
Briickner ais 100 Fufs machtig und auf stinksteinartigem 
granem Kalkmergel aufliegend erkennen liefsen. Jetzt an-
derte auch Hr. Prof . Hoffmann seine Ansicht *) und stellte 
ilie Meinung auf, dafs diese Gypsmassen der norddeutschen 
Ebene nicht ais untergeordnet.es Glied einer regelmafsigen 
geschichtetea neptunischen Formation anzusehen seyn moch-
ten, sondern dafs sie durch vulcanisehe Actionen erzeugte 
und erst in der Diluyialepoche unsers Erdkórpers zu ihre* 
jetzigen Stellung erhohene Spaltausfiillungen seyen. Ich 
laugne gar nicht, dafs der Gyps stets ais ein sehr Fremd-
artiges in den neptunischen Flótzschichten auftritt, und auf 
eine eigenthiimliche Bildungsart hindeutet; allein nicht al-
ler Gyps ist stockfórmig abgelagert, und die vóllig flótzar-
tige Einschichtung desselben in die Formation des Keupers, 
w o schwache Lagen, in immerwahrendem Wechsel mir 
Mergel-, Kalk- und Sandstcinschicliten sich befinden, so wie 
die flótzartige A u f - und Einlagerung des Gypses in dem 
polnischen Kreidengehilde, gestatten auf keinen Fali , auch 
diese Gypse fiir spater erfolgte Erhebungsgebilde anzuspre-
chen. Sie sind den iibrigen Flótzschichten so innig verbun-
den, dafs wir sie nur gewaltsam davon trennen kónnten, und 
dafs ich mich defshalb fiir berechtigt halte, sie immer noch 
fur untergeordnete Glieder jener Formationen anzusehen. 
Denken wir uns von Segeberg in Holstein, welches der 

*) PoooKHBOHf̂  Annalen der Physik und Chemie. XII. p. 114. 



414 » I1L Abschn, Specielle Betrachtung 

nórdlichste Gypspunkt ist, eine Linie nach dem Gyps bei Liib-
thęen gezogen, solauftsieyonNordwestnachSiidostparallel der 
allgemeinen Richtung der norddeutschen Flótze. Der Gyps von 
Lubtheen wird aber nicht der einzige seyn, den die Alluvionen 
von Mecklenburg bedecken ; sondern die in derselben Richtung 
gegen Siidost weiter fort sich zeigenden Erdfalle zwischen 
Siilsdorf und Buchholz, in den Carenzer Bergen bei Bokup, 
gegen Maik und Góren zu , zwischen Conow und Prostvoofs, 
so wie nach Briickners Ansicht die auf gleiche Art entstande-
nen Seen in Probst Jesan bei Lubtheen, der Glambecker See 
bei Neu-Strelitz, derHertha-See, das T ie f -Wahren , und die 
kleine Miiritz bei Wahren und der Waatzkaer-See im Stre-
litzischen, deuten nur zu deutlich auf eine grófsere Yerbrei-
tung der Gypsflótze zwischen der Elbe und Oder hin. Jene 
Gypse von Segeberg und Lubtheen sehen wir unmittelbar von 
keinęn andern Gesteinen begleitet; dennoch ist es jetzt aus-
gemacht, dafs die tiefsten Flótze, welche den Boden von 
Mecklenburg bilden der Kreidenformation angehóren, und dafs 
ein Zug von Kreide in der Richtung von Nordwest nach Siid-
ost das ganze Land duręhziehen mag. Im Innern des Lan-
des ist die Kreide jetzt bekannt zu Roggetin bei Mirów, so-
dann am ostliclien und westlichen Ufer des grofsen und hoch-
liegenden Miiritz-Sees, ferner weiter westlicli bei Gotthun 
und Wandhof und an den Randem des Fleesen-, des Rólpi-
ner und des Plauenschen Sees. Dieser Kreidezug ist mit-
hin parallel dem Zuge der Erdfalle und liegt diesem nórdlich ein. 
Kreide ist mithin auch der erwiesene nachste Nachbar des Meck-
lenburger Gypses. Defshalb und weil der gleiche Gyps yonLii-
neburg unmittelbar neben Kreide steht und auf dereń Stellung 
sogar eingewirkt zu haben scheint, diirfte es nicht mehr ab-
zulaugnen seyn, dafs diese Gypsbildung ebenso, wie die be-
schriebene in Polen, ein untergeordnetes oder Nebenglied der 
nordischen Kreidenformation sey, dereń nachste Unterlage 
der oolithische Jurakalk von Tritzow bei Camin in Pommern 
und der gleiche oolithische und dichte Jurakalk bei Ciechoci-
nek und unweit Thorn an der untern Weichsel in Polen ist. 
Alle Salzquellen, von Oldesloe in Holstein angefangen, durch 
ganz Mecklenburg und Pommern bis Ciechocinek an der Weicli« 
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sel kónnen defshalb nicht mehr fur ein Eigenthum der Allu-
vionen gelten, aus denen sie meistens heryorbrechen, son-
dern ihr Ursprung liegt offenbar ebenso wie der polni-
schen Salzquellen und Schwefeląuellen an der Nida und im 
Bassin von Lemberg in der Formation der Kreide und dem 
ihr untergeordneten Gyps, welche die nachste Unterlage 
jener Alluvionen sind, oder er liegt noch etwas tiefer im 
oolithischen Jurakalk, wie die Salinę von Ciechocinek bereits 
erwiesen bat. 

1 9 5 . 

Der Gyps von Oberschlesien gehórt wie der an 
der Nida zur Kreidenformation. 

Schon aus Hrn. v. Kuchs geognostischer Schilderung von 
Schlesien, ferner aus Hrn. Markscheider Schulze's Beitragen 
zur Kenntnifs des oberschlesischen Gebirgs * ) ; noch viel 
genauer aus Hrn. von Oeynhausens geognostischer Beschrei-
bung von Oberschlesien und durch Hrn. Bergmeister 
Thiirnagel ***) ist uns bekannt, dafs in Oberschlesien eine 
eigene Gypsbildung existirt, welche an der linken Oderseite 
bei Dirschel, Katscher, Deutsch-Neukirch, Kuchelna, Schrei-
bersdorfs und bei Polhanetz; auf der rechten Oderseite bei 
Czernitz, Rogau, Pschów, Krziskowitz, Popilan, Obschory 
und zwischen Pogwistow und Pogrzebien yorkommt. Hr. 
von Buch hat diese Gypsbildung zum Wernerschen altesten 
Flótzgyps gezahlt, weil damals der erzfiibrende Kalkstein 
von Oberschlesien, von dem sie nicht sehr entfernt ist, fur 
Zechstein gelialten ward. Jetzt nachdem erwiesen ist, dafs 
dieser Kalkstein nicht zum Zechstein, sondern zum Muschel-
kalk gehort und dafs iiberhaupt in Oberschlesien und Siid-
westpolen zwischen dem Steinkohlengebirge und Muschelkalk 
alle iibrigen Glieder des altern Flótzgebirgs fehlen, hat die-
se Meinung ihren Stiitzpunkt verloren. Hr. yon Oeynhau-

% ) L E O N H A R B ' S Tasclienbucli. X. p. 112. 
**) a. a. O. p. 304. sq. 
***) in KABSTBH'S Archiy fur Bergbau XII. p. 357 «q-
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sen begreift jenen Gyps unter dem Namen des jiingcrn Fldtz-
gypses und yermuthet, dafs er dem Gyps zwischen dem 
bunten Sandstein und Muschelkalk in Thiiringen entsprechen 
miichte. Aber aller Fasergyps. welcher der letztern Bildung 
besonders eigen ist, fehlt hier ganzlich und ebenso wenig 
liifst er sich mit dem Gyps yergleichen, der dem karpathi-
schen Salzstein- und Salzgebirge angehort. Hr. von Oeyn. 
hausen gesteht selbst zu , dafs der oberschlesische Gyps 
mit dem an der Nida in Polen im Aeufsern sehr ahnlich 
sey. Es sind bei Czernitz und Pschów dieselben machtigen 
Fraueneismassen aus grofsen unvollkommen ausgebildeten Kry-
stallen zusammengesetzt, die grauen Mergel zwischen sich ein-
sehliefsen, ais wie die bei Wiślica, Busko und in der ganzen 
Nida-Niederung. Ich habe mich durch eigene Beobachtungen 
und Yergleichungen vollkommen von der iiufsern Identitat dieser 
Bihlungen iiberzeugt, und Jeder, der sie nach mir zn yer-
gleichen Gelegenheit haben sollte, wird diese Uebereinstini 
mung, ais zu sehr in die Augen fallend, nicht ablaugnen 
kiinnen. Auch die dichten grauen Gypsabanderungen, oft 
sehr mit Mergel gemengt, sind in Oberschlesien und an der 
Nida einander sehr ahnlich. In der Gegend von Katscher 
mufs die Gypsbildung auf der sudetischen Grauwacke aufruhen, 
allein dafs sie damit in keiner Lagerungsyerbindung steht, 
ist auf den iibrigen Punkten ihres Vorkommens deutlicli. 
Bei Czernitz kommt sie mit dem Steinkohlengebirge in riith-
selhafte Beriihrung, und Manche haben wohl die Meinung ge-
habt, dafs dieser Gyps dem Steinkohlengebirge angehoren 
konnte; allein auch diese Ansicht liifst sich durch keine di-
recten Beobachtungen rechtfertigen. Dagegen ist das Gyps-
gebirg auf fast allen Punkten, wo es sichtbar wird, beson-
ders bei Katscher, Pschów und Klein - Gorsitz, mit einem 
grauen und weifsen Kalkmergel begleitet, der mit dem grauen 
Mergel im Liegenden des Czarkower Schwefelflótzes und mit 
dem weifsen Kreidenmergel bei Busko grofse Uebereinstim-
mung zeigt und theils mit den obern Gypslagen wechselt, 
theils ihn bedeckt. Es yerlauft sich dieser Mergel einerseits 
in thonigen dichten Kalkstein, andrerseits in einen mergeligen 
Thon ; dahingegen ist der Kalktuff, der sich zuweilen in dessen 
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Nahe findet, wohl offenbar ein jiingeres Erzeugnifs. Diese 
Uebereinstimmung des Mergels und seiner Kalksteinschićhten 
mit dem den Gyps der Nida-Gegenden begleitenden Kreiden-
mergel wird noch grófser, wenn ich hinzufiige, dafs Hr. 
Thiirnagel zwischen Pschów und Zawada in dem Gyps ge-
diegenen Schwefel fand, wie bei Konjusza und Czarkow in 
Polen, und dafs bei Dirschel und Katscher in diesem Mergel 
dieselben Echiniten (Ananchiles ovata und Galerites albo. 
galerus) vorkamen, die auf dem Museum zu Troppau aufbe-
wahrt werden, welche fiir den polnischen Kreidenmergel, so 
wie iiberhaupt fiir die Kreidenformation charakteristisch sind. 
Aufser Grauwacke und Steinkohlengebirge ist der Gyps auf 
der rechten Oderseite nur noch von der eisensteinfiihrenden 
Lettenformation umgeben. Bei Pschów kommt sie unmittel-
bar mit dem Gyps in Beriihrung und enthalt auch hier Knollen 
von Spharosiderit. Ist gleich das Verhaltnifs zwischen beiden 
Bildungen noch nicht ausgemittelt, so diirften sie dennoch die 
im Alter einander am nachsten stehenden jener Gegenden 
seyn. 

Die jetzt aufgestellten Griinde werden meine Meinung 
rechtfertigen, nach welcher ich den oberschlesischen Gyps 
weder zum altern noch jiingern Flótzgyps Werners , noch 
zum Gypse der Karpathen zahlen kann, sondern ihn fiir iden-
tisch und gleichzeitig mit der in Polen der Kreidenformation 
zugehórigen Gypsbildung erklare. 

fi. 1 9 6 . 

Znsammenhang der polnischen Kreidenformation mit dem 
grofsen Kreidenbassin von Nord- und Ost- Europa. 

Ich halte es nicht fur nóthig, eine specielle Yergleichung 
der polnischen Kreide mit der in andern Landem anzustellen. 
da die bisher aufgestellte Schilderung derselben schon giinz-
lich hinreicht, die Identitiit dieser Gebilde darzutliun. Ich 
erinnere nur kurz daran zuriick, dafs der polnische Kreiden-
mergel (Opoka) oder die untere Abtheilung der Formation am 
raeisten iibereinstimmt mit dem Chalk marle in England, mit 
der craie tufan in Frankreich, z. B. an der Loire und bei 
Maestricht, mit der chloritischen Kreide (griinem Mergel) im 

P u s c h , geognost . Beschreib . von Polen . I I . t y j 
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nordlichen Frankreich und in Westphalen, und dafs zu der-
selben dichte jura-ahnliche Kalksteine gehoren, welche dem 
Kreidenkalkstein von Faxóe, der harten Kreide in England 
und Frankreich entsprechen. Die schreibende oder weiche 
Kreide bietet noch -weniger Yerschiedenheit gegen die aus-
landische dar. Ebenso habe ich bei den Versteinerungen die 
grofse Uebereinstimmung zwischen polnischer und westeuro-
paischer Kreide dargethan, und der einzige Unterschied von 
Belang ist die Gypsbildung, welche in Frankreich, England 
und Danemark in der Kreide nicht existirt, sondern erst im 
nordlichen Deutschland anfangt und durch Polen bis fast zur 
Krimm dieselbe begleitet. 

Meine Absicht ist es blofs, in diesem Paragraphen etwas 
genauer, ais die geognostischen Lehrbiicher bisher thaten, 
den Zusammenhang der polnischen Kreide mit der iibrigen 
im Norden und Osten von Europa anzudeuten. 

Schlagen wir eine Karle von Europa vor uns auf, so 
zeigt sich von Westnordwest nach Ostsiidost eine grofse Nie-
derung, ein grofses Bassin, umsehlossen von den primitiven 
Gebii'gsketten, welche Schottland, Wallis , Nord-Frankreich, 
dem nordostlichen Gebirgssysteme von Deutschland, den Kar-
pathen , dem Bałkan (Harnaś) , demKaukasus, Ural und dem 
scandinavischen Hochland angehoren. In dieser grofsen Nie-
derung von Mittel-Europa, dereń tiefste iibriggebliebene Was-
serreste die Nordsee, Ostsee und das schwarze Meer bezeich-
nen, ist es , wo die grofse Bildung der Kreide ausgebreitet 
ist. Sie bildet gewissermafsen rundum den Rand dieses 
grofsen Flótzbassins, dessen innerer Theil die tertiaren Ge-
bilde und die machtigen Diluyial-Ablagerungen ausfullen. 
Aufserhalb dieses grofsen Bassins fiillt die Kreide nur wenig 
andere kleine Bassins in Irland, West-Frankreich und Bóhmen 
aus, welche abgesondert von jenem sind, oder doch nicht in 
unmittelbarem Zusammenhange damit stehen. Die Ausbrei-
tung der Kreide in England und Frankreich, ais den west-
lichsten Punkten ihres Yorkommens, ist hinlanglich bekannt. 
Der nordliche Rand des Kreidenbassins erreicht an der dst-
lichen Ktiste von England bei Flamborough Head seinen nord-
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lichsten Punkt; von hier gegen Osten hat die Nordsee diesen 
Rand durchbrochen, und wird darin durch die Untiefen der 
D o g g e r b a n k bezeichnet, welche auf dem nórdlichen Theile 
yon Jiitland unter dem 56sten Breitengrade hinweisen. Hier 
zeigt sich nun die Kreide auch wirklićh wieder. Der merk-
wiirdige Liimfiord, der Jiitland yon der Ostsee bis fast zur 
Nordsee gerade durchschneidet, und den letzten schwachen 
ihn dayon trennenden Damm bei den hohen Sturmfluthen 1825 
wirklich durchbrochen haben soli, scheint auf der Granze 
zwischen den altern Gesteinen und der Kreide eingeschnitten 
zu seyn; denn die seichten Griinde bei Fladstrand sollen noch 
aus Urgebirge und die Insel Fiierland im Liimfiord aus Schie-
fer und einem rothen Sandstein bestehen, welche yielleicht 
die siidlichsten Reste der nierkwiirdigen Gesteine sind, welche 
den jenen Gegenden gerade nói*dlich gegeniiberliegenden 
Fiord yon Christiania in Norwegen umgeben. Auf der Siid-
seite des Liimfiord tritt der nórdliche Rand des grofsen Krei-
denbassins deutlich wieder heryor, und yon da gegen Siiden 
ist das Kreidenflótz wohl sicher die allgemeine Unterlage von 
ganz Jiitland und Schleswig. Zunachst am Liimfiord erscheint 
die Kreide siidlich von Nissum, bei Fovlund, auf dem Gute 
Guddumlund und zwischen Manager und Kastbierg an der 
óstlichen Ausmiindung des Liimfiord; weiter siidwarts bei 
Mónsted und Dagbierg westlich von Wiborg und bei Aarhuus 
an der Ostkiiste. Der Nordrand der Kreide scheint von 
Aarhuus durch die kleinen Inseln im Belt nach Seeland iiber-
zusetzen, das, seinen nordwestlichen Theil ausgenommen, 
wohl nur aus Kreide besteht, welche grófstentheils vom Dilu-
viura bedeckt ist. Siezeigt sich am Sund nordwarts yon Kopen-
ha genan derKiiste etwas nórdlich vonLangbye, sodann żwischen 
Handrup und Kióge an der Kiiste siidwarts von Kopenliagen, 
ferner auf Stevensklint bei Storc-Hedinge, bei Faxóe siidwest-
lich von Stevensklint und noch mehr siidlich bei Prastor. 
Von da breitet sie sich weiter aus , und formirt die Kreiden-
felsen auf den óstlichen Landspitzen bei Mondemark und 
Bussinge auf der Insel Móen und mehrere Punkte auf den Inseln 
Falster, Laaland und dem siidlichen Ende von Langeland. — 
Von Seeland aus zieht sich der nórdliche Kreidenrand hin-

2 7 * 
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iiber nach Schonen in Sehweden, und diese Verhindung findet 
auf zwei Orten statt, einmal durch die Kreideninsel Hween im 
Sunde nordwestlich von Landskrone, und sodann durch dic 
Kalkfelsen von Castrup unter dem Meere, und iiber die Krei-
deninsel Soltholm zwischen Amak und der schonischen Kiiste 
bei Malmoe. Die Kreide zieht sich von Malmóe siidlich fort, 
erseheint auf der westlichen Spitze bei Falsterby und Skandr 
und von Trolleborg ostlich an der Kiiste bei Fallstrop. In 
diesem ganzen Landstriche ruht sie auf dem Griinsand und 
Kreidenmergel auf, der die ganze siidwestliche Ecke von 
Schonen von Malmoe bis fast nach Ystadt einnimmt, und -wei-
ter ostlich von Walleberge bis Cimbris die ostliche Landecke 
von Schonen bildet, wo diese Felsarten unmittelbar auf dem 
Uebergangsgebirge von Cimbrisham und Oeraby aufliegen. 
Ferner erseheint die Kreide noch im Innern von Schonen bei 
Igneberga, bei Robelof und Nosaby in der Nahe von Christian-
stadt, bei Mólby an der óstlichen Kiiste, zugleich mit Griin-
sand, und endlich bei Marum mnd Karlshamm an der Kiiste 
von Rleckingen. Von hier aus ist der nórdliche Kreidenrand 
gegen Osten ganzlich von der Ostsee verschlungen; er mufs 
seine Richtung gegen Nordost nehmen, und deutet auf die 
Insel Oesel an der Kiiste von Esthland hin, an dereń siid-
lichem Gestade wir wirklich den óstlichsten Punkt dieses nor-
dischen Kreidenrandes antreffen. Die Inseln Oeland und Gott-
land verbinden die Uebergangsgebirge von Schonen mit denen 
von Oesel und Esthland, und darum liegt die Kreide auf Oesel 
auch unmittelbar auf diesem Gebilde. 

So haben wir den nordlichen Rand des grofsen euro-
paischen Kreidenbassins von England bis Oesel bezeichnet, 
und wollen nun noch bemerken, wie weit sich die Kreide von 
da gegen Siiden noch nachweisen liifst. Dafs sie die Unter-
lage von Jiitland nnd Schleswig ausmachen mag, habe ich 
schon beriihrt. Der Schley in Schleswig scheint, wie der 
Liimfiord in Jiitland, in Kreide eingeschnitten zu seyn; be-
stimmt ist diefs der Fali bei dem Canal, der die Eider mit 
der Ostsee yerbindet, denn bei seiner Grabung sind alle fiir 
die Kreide charakteristischen Yersteinerungen ausgegraben 
worden. Diefs Kreidenflótz mag auch die Unterlage von Hol-
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slein bilden, denn der Gyps der Kreide erhebt sich bei Sege-
berg, und mit Bestimmtheit sehen wir die Kreide mit ihrem 
Gyps bei Liineburg. Von Holstein aus gegen Siidost durch 
ganz Mechlenburg habe ich oben schon die Fortsetzung des 
Kreidenflotzes angegeben, und von da dehnt sie sich durch 
Pommern aus. Wir sehen sie von den danischen Inseln aus 
auf Riigen bei Witte, und auf der Ilalbinsel Jasmund von 
Vitzke bis Kissów erscheinen, und in Pommern nordwest-
lich von Króslin am Hiigianischen Bodden, bei Finkenwalde, 
bei Trantow zwischen Greifswalde und Loitz, bei Worsin auf 
der Strafse von Greifswalde nach Wolgast, auf der Insel Use-
dom bei Garz und weiter nordlich, auf der Insel Wollin an 
der siidlichen Seite westlich von der Stadt Wollin und an der 
nordlichen Kiiste am Jardon, westlich von Wolmerstadt und 
endlich bei Raddak nordóstlich von Camin. Sie breitet sich 
von Pommern auch nach der Mark Brandenburg aus, wo sie 
zu Potzlow unweit Prenzlau, bei Miincheberg, Niederlinow 
und Wepritz unweit Landsberg yorkommt. Von hier aus 
sollten wir nun die Kreide, die vom nordlichen Bassinrand 
abhangig ist, durch West- und Ostpreufsen yerfolgen kónnen ; 
allein sie ist ganzlich bedeckt von Alluvionen und der For-
mation des plastischen Thons mit den Braunkohlen. Dafs sie 
darunter existirt und zum grofsten Theil wieder zerstórt 
wurde, schliefsen wir aus der grofsen Menge der Echiniten, 
Belemniten und andern Fossilien, welche bei Danzig, Marien-
werder und andern Punkten in Westpreufsen yorkommen und 
alle aus der Kreide abstammen. Wir finden sie aber auch 
wirklich ais Kreidenmergel unter Sand und plastischem Thon 
auf oolithischem Jurakalk aufliegend von Thorn aufwarts an 
der Weichsel gegen Płock in Polen (bei Ciechocinek) mit un» 
bedeutender Machtigkeit. Ein unmittclbarer Zusammenhang 
mit den grofsen Kreidenmassen vom siidlichen und óstlichen 
Polen lafst sich von hier aus nicht nachweisen, weil die jiin-
gern Bedeckungen zu machtig sind. 

Wenden wir uns jetzt zu dem siidlichen Rande des gro-
fsen europaischen Kreidenbassins, so lauft dieser von den In-
seln Purbek und Wight nach Cap la Heve auf der nordfranzó-
sischen Kiiste, umschliefst das tertiare Bassin von Paris, zieht 
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ostwarts fort iiber Troyes, Rheims, Yalenciennes, Maestricht, 
Aachen, wird vora grofsen Rheinthal unterbrochen, und folgt 
diesseits dem nordlichen Abfalle des westphalischen Schiefer-
und Kohlengebirgs, wo die Kreide immer ais griiner Kreiden-
mergel (chloritische Kreide) ersebeint. Von da verbreitet 
sich der sudliche Kreidenrand mehr unterbrochen durchs 
Flufsgebiet der Weser von Łemforde durch die Gegenden 
von Hannover, Hildesheim, Peina und Braunschweig gegen 
den nordostlichen Harzrand, wo sich die untere Kreide ais 
Plauerkalk dem Quadersandstein innig anschliefst. Yon der 
untern Saale an gegen Siidost bis nach Meifsen an der Elbe 
ist die Fortsetaung der Kreide theils durch Alluvionen be-
deckt, theils durch altere krystallinische Gebilde unterbrochen. 
Von Meifsen an der Elbe an aufwarts legt sich aber die Kreide 
Wieder theils auf Syenit und Granit, theils auf Quadersand-
stein, mit welchem sie zugleich das Nebenbassin des nord-
lichen und ostlichen Bohmens ausfiillt. Von der Elbe ost-
warts unterbricht abermals das Łausitzer- und Riesengebirgc 
die Verfolgung des Kreidengebildes, dessen siidlicher Band 
erst wieder am ostlichen Abfalle der Sudeten in der Graf-
schaft Glatz iiber dem Quadersandstein sichtbar wird. Die 
siidlichste Krcidepartie scheint der Mergel mit dem Gypse 
von Oberschlesien zu seyn, von welchem ich oben ausfiihr-
lich sprach. Von da an ist aber gegen Osten nach Polen hin-
ein eine unmittelbare Verfolgung der Kreide nicht moglich. 
Steinkohlengebirge, Muschelkalk und das Eisenthongebirge 
crfiillen den sudlichen Theil von preufsisch Oberschlesien, 
und erst am ostlichen Abhange des Jurakalhzugs, der von 
Wieluń nach Krakau reiclit, tritt die Kreide wieder auf, und 
breitet sich nun in den Nordkarpathen-Landern weiter ais 
irgendwo aus. Von Krakau aus gegen Siidost bildet der Fufs 
der Karpathen den siidlichen Rand des Kreidenbassins bis in 
die Bukowina; doch ist er auf dieser langen Linie sehr oft 
unterbrochen durch hohe Bedeckungen von Alluyionen und 
Braunkohlensandstein. Die genauern Granzen sind schon 
oben angegeben. Vom Fufse der Bukowiner Karpathen an 
ist die siidliche Granze der Kreide nicht mehr mit Scharfe zu 
bestimmen; denn sie tritt zwar noch in einzelnen Punkten in 
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der Aachen Moldau zwischen dem Sereth und Pruth, bei Mohi-
lew und etwas tiefer herab am Dniester auf, allein das Bassin 
zwischen den óstlichen Karpathen und der siidrussisclien Gra-
nitsteppe ist bedeckt mit Grobkalk und jiingern tertiaren Mu-
schelsandsteinen, unter welchen die Kreide verborgen ist. 
Nur ais Yermuthung kann es gelten, dafs die Kreidengranze 
die Ufer des schwarzen Meeres zwischen Odessa und dem 
Ausflusse der Donau erreicht, und von da auf die Halbinsel 
Krimm iibersetzt, wo sie wieder deutlich am Fufse des 
Krimmschen Gebirgs von Tschorguna bis jenseits Burunduk 
reicht. Weiter óstlich unterbricht das Asowsche Meer die 
Steppe, worin Kreide die Unterlage von tertiaren Muschel-
kalksteinen macht; aber schon vom Ausflusse der Berda an, 
wo die Granitsteppe am Meeresufer sich endigt, zeigt sich 
an diesem gegen den Ausflufs des Don hin wieder Kreiden-
kalkstein unter den jiingern Schichten. Yon hier an wird 
nun die siidliche Granze zur óstlichen des gi-ofsen Kreiden-
bassins. Durch das Land der donischcn Kosaken und durch 
die daran stofsenden Gouyernements von Sloboda, Woronesch 
Kursk und Tuła haben der Don, der Donez und alle ihre 
Nebenbache das flachę steppenartige Land so durchschnitten, 
dafs an ihren hohen westlichen Ufern die Kreide sichtbar 
wird und sich zum Theil zu Bergen erhebt. Wir kennen die 
Kreidenhiigel mit Weinbergen bedeckt bei der Stanize Zym-
lianskaja am Don unter 473/4° nórdl. Breite, bei der Stanize 
Kremensk am Don unter 49'/,° nórdl. Breite mit yielem 
Feuerstein (russ. łiremen ) , von dem der Ort seinen Namen 
hat; bei Kasanskaja am D o n ; die 5 Werste langen Krciden-
berge am rechten Ufer des Donez am Einflusse der Wesiolka 
unweit der Stadt Bjelgorod im Gouvernement Kursk; ferner 
den Kreidenbcrg bei Ostrogotschk an der Miindung des Ba-
ches Ostrogówka in den Flufs Tscheja-Sosna im Gouyernement 
Woronesch, und so fort weiter am rechtcn Donufer unter-
halb und oberhalb Woronesch bis ins Gouyernement Tuła. *) 

*) Zu yerglcichen sind SAJsy's Beschreibung seiner Rcise yon 
Petersburg nach Chersoń. Aus dcm Russischeniibersetzt. Leipzig 
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In diesen innern Theilen von Rufsland, welche uns geogno-
stisch noch so unvollkommen bekannt sind, scheint die Kreide 
sich an den von Strangway geschilderten Kalkstein anzuleh-
nen, der von Simbirslt gegen Westen durch die Gourerne-
ments von Tambow, Riizan, Moskau, Kaługa gegen die Diina 
hinzieht, und wahrscheinlich dem Lias- und Jurakalk ange-
hort, weil er sich gegen Norden an die aufserordentlich ver-
breitete Keuper- oder bunte Mergelformation mit ihren Gyps 
und Salzquellen anlehnt. Ebenso werden einzelne Kreiden-
punkte unter den tertiaren Schichten und Alluvionen sichtbar 
in dem Landstricbe von Kiew uber Czernigow und Mińsk bis 
Grodno, so wie von Yolhynien aus am Bug hinab bis Grodno, 
welche meine Kartę genauer angibt. 

Grodno ist in diesem Landstriche der nordlichste Krei-
denpunkt. Sie scheint von hier aus durch Samogitien und 
Kurland fortzusetzen, ist aber mit Alluvionen bedeckt, und 
mufs sich ostWarts an das kurlandische Flotzgebirge anlehnen, 
welches aus rothem Sandstein , buntem Mergel (Keuper) und 
schónem Fasergypse zusammengesetzt ist. Mir scheint, dafs 
diese litthauische Kreide wieder auf die Kreide am Siidrande 
der Insel Oesel hinweist, welche ich ais den ostlichsten Punkt 
des nordischen Kreidenrandes nachgewiesen habe. Ueber-
schauen wir noch einmal mit einem Blicke die aufserordent-
liche Flachę, welche die Kreide in Kleinpolen, Ostgalizien, 
Pokutien, der Bukowina, Podolien, Volhynien, Litthauen, in 
der Moldau, in Klein-Rufsland und Siidrufsland bis zum Don 
bedeckt, so sehen wir zugleich, dafs zwischen dem Sando-
mirer Mittelgebirge und dem Don von altern Felsarten nur 
der Orthoceratitenkalk von Podolien, die siidrussische Granit-
steppe und das Schiefer- und Steinkohlengebirge am Donez 
bei Bachmut und Lugan die Kreide durcbbrochen haben, dafs 
hingegen der grófste Theil der Kreide wieder bedeckt ist von 

1 7 8 9 - 4 . I , p. 1 1 2 , 1 1 6 sq. — G E O R G I ' S Beschreibung des rus-
sischen Reichs I, p. 2 9 9 , II. p. 5 4 9 , 8 9 6 , 9 0 7 . — CLAHHE'S 

Reise durch Rufsland. — P A L L A S ' , Reisen in dic siidlicben 
Stat thal tcrschafUn von Rufsland I. 
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Grobkalk, jungern tertiaren Kalk- und Sandsteinen, mach-
tigen Alluvionen und fiuchtbarer Steppenerdc. 

$. 197-
Die Ferioitteriing und der Einflufs der Kreide 

auf den Fruchtboden. 

Der Kreidenmergel ist in Polen wie in England ver-
raóge seiner verborgen schieferigen Structur da, wo er 
lrei zu Tage geht, der Zei*stórung durch Luft und Wasscr 
im hohen Grad unterworfen. Er spaltet sich zuerst in un-
rcgelmafsige scheibenfórmige Platten; diese zerfallen all-
mahlich in dunnere und kleiuere scheibenfórmige Splitter, 
und nach Yerlauf von wenigen Jahren lósen sich diese ganz-
lich in einen fetten etwas zahen Thon auf, der sich mit 
dem Humus zu der fruchtbarsten Bodenart der Nordkarpa-
then-Lander mengt. Der machtige Diluviallehm, der iu der 
Krakauer und Sandomircr, zum. Theil auch noch in der 
Lubliner Landschaft den Kreidenmergel bedeckt, ist so innig 
von kohlensauerm Kalkę durchdrungen, dafs man ihn ge-
wissermafsen ais eine Fortbildung der Kreide betrachten 
konnte, wenn nicht ihre Bildungszciten zu weit aus einander 
lagen. Gewifs ist es aber, dafs bei der Ablagerung des 
Diluviallehms eine grofse Masse von Kreidenmergel aufge-
lóst und mit dem Lehm verbunden ward, der dadurch seine 
grofse Fruchtbarkeit ais Weizenboden erster Classe empling. 
Nur da, wo der Lehm mit weniger Kalkmasse sich mengte, 
und sein Eisenosydgehalt dagegen iiberwiegend wird, ent-
steht ein róthlicher, nicht fruchtbarer Lehm. In den Land-
strichen, wo hingegen die hohe Lehmbedeckung fehlt, bil-
det der Kreidenmergel einen nicht sehr machtigen schwar-
zen, mit vielen Kreidenbróckchen gemengten, beim Regen 
leicht aufweichenden, fetten und schweren, beim Austrock-
nen stark zerspaltenden und sehr stark erhartenden Boden, 
der in Polen den Namen Będzina fiihrt und an Fruchtbar-
heit nur von der schwarzen Steppenerdc Podoliens iiber-
troffen wird. Beim Begen schneiden die Wagenrader sehr 
tief in diesen vortrefflichen Boden ein, und dic zahe Masse 
'egt sich zwischen die Speichen und macht die Rader zu 



4 2 6 I II . Abschn. Specielle Betrachtung 

ganzen Scheiben, welche mit Messern von Zeit zu Zeit aus-
geschnitten wertlen miissen, wenn man nicht ganzlich stecken 
bleiben will. Diingung erfordert dieser Boden fast gar 
nicht, dagegen erschwert er sehr die Ackerarbeit, und es 
ist nichts Seltenes , 6 Ochsen vor einem Plluge zu sehen. 
In den holzarmen Gegenden zwischen Krakau und der Nida, 
w o der Dunger und das Stroh die Stelle des Brennholzes 
ersetzen miissen, wird, wenn der Boden ermattet, selbst 
absichtlich ein Theil des zersplitterten Kreidenmergels mit 
dem Pilug emporgehoben, um die Kraft des Bodens wieder 
zu verstarken. Die Będzina findet sich sehr ausgezeichnet, 
langs der ganzen Nida, um Proszowice, zwischen Jędrzeow 
und Xiąz , um Stobnica, Staszów, im mittlern Theile des 
ILiubliner Departements, besonders im Bassin von Zamość, 
um Bełz in Galizien, am Bug, im Bassin von Lemberg, 
und weiterhin gegen Volhynien. Sie tragt den vortrefflich-
sten W e i z e n , herrliche Gerste, alle viel Nahrung erfor-
dernden Futterkriiuter, Gemiisekrauter, Bohnen, Hirse, Kiir-
bisse, Gurken, Tabak und mehr nach Siiden herab auch 
schon Mais, Melonen und Arbusen (Wassermelonen). Wo 
sie am fruchtbarsten ist , baut man darauf mit grofsem Er-
folg Anis, Mohn, Saflor und Weberkarden (Dipsacus), wie 
z. B. um Busko und an der. Nida. Der Weizen gibt oft 
das 8te und 10te Korn, ja in sehr fruchtbaren Jahren sind 
an der Nida Beispiele vom 16tcn Korne yorgekommen. —• 
Von Hólzern gedeihen darauf vorziiglich Eichen, Buchen 
(Fagas), Weifsbuchen (Carpinus) und Buster (Ulmus), wo-
Von die schónen Walder am Bug und in den Ordinats Gu-
t e m der Familie Zamoyski im Lubliner Departement die 
besten Beispiele geben. Von Straucharten habe ich beob-
achtet, dafs diesen Kreidenboden besonders der Sauerdorn 
(Berberis vulgaris) l iebt, der z. B. an der Weichsel bei 
Kazimirz sehr iippig darauf wachst. — Die obere weiche 
und schreibende Kreide scheint hier und da etwas weniger 
giinstig auf den Boden ais der Kreidenmergel zu wirken; 
doch ist diefs auf andern Punkten, wie am Dniester in Po-
dolien, in Volhynien und am Don wieder nicht der Fali, 
|ind im Imamie der donisęhen Kosaken erzeugt die Kreido 
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wie in der Champagne einen leichtcn, lieblichen und mous-
sirenden W e i n , dessen Anbau in neuerer Zeit eine grofse 
Wichtigkeit zu erlangen scheint. 

D i e t e r t i a r e n G e b i r g e . 

XII. Cap i te 1. 
Die Formation des plastischen Thons und der Braun-

kohlen. 

A. 

D i e n o r d l i c h e G r u p p e . 

§ . 1 9 8 . 
Forkommen und Ferbreilung. 

Die mcrkwiirdigen Sand- und bituminósen Holzschichten, 
welche den Bernstein einschliefsen , sind bekanntlich an der 
preufsischen Kiiste auf der Halbinsel Samland zwischen dem 
frischen und curischen.Haff hauptsachlich zu Hause. Sie deh-
nen sich weiter nach Westen aus in die Gegend von Danzig, 
wo ebenfalls Bernstein gegraben wird, und es ist gewifs, dafs 
an dem iibrigen Ufer der Ostsee iiber der Kreide fast iiberall 
bernsteinfuhrende Gebirgsschichten yorkommen in Pommern, 
Mecklenburg, in Schleswig, Jiitland und Schonen. Yon den 
Ufern der Ostsee yerbreitet sich aber dieselbe Formation nach 
Siiden, und wir wurden sie vielleicht durch ganz Preufsen 
und das nordliche Polen yerbreitet sehen, wenn nicht sehr 
machtige Alluvionen das ganze Land bedecliten. Mit Bestimmt-
heit finden Avir die Erdkohlen mit Bernstein um Bartenstein, 
Schwansfeld, Gilgenburg, zwischen Welau und Insterbui-g, am 
Deuschen-See und langs der polnischen Granze von Soldau bis 
gegen Lyk in Ostpreufsen. Yon da breiten sich die bernstein-
fiihrenden Gebirgsschichten in der Plocker und Augustower 
Woiwodschaft von Polen von Mława bis Augustów und bis zu 
dem Ufer der Narew aus, und sind bisher in den grofsen 
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Waldern um Lomza am bernsteinreichsten gefunden worden. 
Von Danzig aus gegen Siiden kommen ebenfalls auf mehreren 
Punkten in Westpreufsen und im Grofsherzogthum Posen pla-
stisebe Thone und Braunkohlen mit Bernstein vor, und es ist 
bekannt, dafs man in jenem Theile von Polen um Lissa, Lu-
koków bei Chulm, Newburg, um die Seen Lubien und Goplo 
mehrmals Bernstein gefunden hat. Es wiirde eine unnóthige 
Weitliiuftigkeit seyn, alle Punkte anzufiihren, wo man Bern-
stein gefunden hat, weil er auch oft in den Alluyionen zer-
streut weit entfernt von seiner urspriinglichenLagerstatte vor-
kommt. Es ist gewifs , dafs von Thorn aus tiefer nach Polen 
herein der plastische Thon mit Braunkohlenflótzen noch sehr 
ausgebreitet unter Alluyionen yerborgen liegt. Der blaue 
Letten oder plastische Thon zeigt sich auf dem linken Weich-
selgehange von Raciążek und Nieszawa bis nach Wroclawek, 
Brzesc kujawski und Kowal fort. Auf dem rechten Weichsel-
ufer ist dieser und die damit yerbundenen Braunkohlenllótze 
noch ausgedehnter, denn aus der Gegend von Dobrzyń er-
strecken sie sich iiber Płock, Bodzanowo, Wyszogrod, Czer-
wińsk bis Zakroczyn bei Modlin. Weiter gegen Westen sind 
in der Neumark Brandenburg um Gleisen, Kónigswalde, Zi-
lenzig etc. machtige Braunkohlenflótzc bekannt. Diese mil 
ihren plastischen Thon-, Sand- und Sandsteinschichten ziehen 
sich aus der Neumark ostlich gegen die Warta nach Polen her-
ein, und zeigen sich an diesem Flusse wieder bei Międzychód 
oder Birnbaum, Sierakowo oder Zirke, Wronki, Obrzycko, 
Stobnica, Kiesewo, Oberniki, Owinsk bei Posen und weiter 
aufwarts an der Warta bei Konin, Briesen, Morzyslaw und 
bis in die Gegend von Kolo. Aber auch siidwarts von der 
Warta kommen noch plastische Thone hier und da und selbst 
bis in die Gegend yon Kalisch vor, und in der Gegend von 
Łęczyca zeigen sich ebenfalls noch Thon mit Braunkohlen 
iiber dem Mergel, der zur Kreide zu gehóren scheint. 

Endlich in Klein-Polen, in dem Landstriche zwischen der 
Pilica und Weichsel, finden wir diese Formation unter Grob-
kalk bei Grabki małe unweit Szydłów, ferner in der flachen 
Niederung der untern Nida und an der Weichsel von Winiary 
und Nowemiasto Korczyn iiber Opatowiec bis in die Gegend 
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von Koszyce. Auch sollen unlangst Braunkohlen auf den Gu-
tem des Fiirsten Radziwiłł bei Czemerniki in der W o i w o d . 
schaft Lublin entdeckt worden seyn, die icli aber nicht ge-
sehen habe. 

$. 199-

Pelrograph ische Besch affen heit. 

Die Zusammensetzung der Formation und die Beschaffen-
heit der Gesteine ist nach den Localitaten sehr verschieden, 
defshalb ist es nóthig, dieselben einzeln nach den Gegenden 
ihres Yorkommens zu betrachten. 

1) An der obern Weichsel. 

Bei Winiary, wo die Nida in die Weichsel fallt, sieht 
man am linken hohen Weichsel ufer unter einer 1 0 — 1 2 Lach-
ter hohen Bedeckung von mergeligem Lehm Spuren eines 
Braunkohlenlagers. Ueber ihm liegt ein glimmeriger Mergel-
thon mit vielen kleinen calcinirten Gehausen von Łymnaeen-
und Bulimus-Arten; etwas hóher bemerkt man Brocken von 
Faserkohle in dem Mergelthon. Die Braunkohlen ziehen sich 
von hier gegen Nowemiasto und an der Nida gegen Wiślica 
hin, denn man hat Spuren davon unter Lehm und Torf an ei-
nigen Punkten angetroffen. Weiter fort in der flachen Niede-
rung der Nida und langs dem Zuge der dortigen Salzcjuellen 
finden sich keine Braunkohlen mehr, dagegen bedeckt hier ein 
15 — 1 8 Lachter machtiger plastisclier Thon den Kreiden-
mergel und Gyps. Die Schaclite bei Solec, Szczerbakow und 
Gadawa haben ihn naher kennen gelehrt. Es ist ein blaulich-
grauer, seltener grunlich-grauer, fetter, lagenweise mit etwas 
Sand gemengter Letten, der an der Luft zerfiillt, etwas Schwe-
felkies, einzelne Gypskrystallc, Bruchstiicke von bituminosem 
Holz und kleine Nestor von Erdkohle einschliefst, und zugleich 
in manchen Lagen kleine calcinirte Seemuscheln enthalt, die 
ich fur Tellina pellucida und JLucina albella halte. 

Von Winiary an der Weichsel aufwiirts hat derFlufs beim 
Stlidtchen Opatowiec auf eine Lange von circa 100 Lachter 
ein Braunkohleńflótz entblófst. Es liegt 5 — 7 Lachter unter 
Tage von Lehm bedeckt, und etwa % — 1% Lachter hoch iiber 
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dem mittleren Weichselspiegel , hat bis auf kleine partielle 
Biegungen eine horizontale Lage. Es liegt auf Sand auf, ist 
2 — 5 Fufs machtig, und hat zum Dach einen blaulieh-grauen 
fetten Thon. Die Kohle ist miirbe, unreine Erdkohle, und 
wird von vielen Lettenlagen durchzogen. Beim Dorfe Krasniow 
verlśiuft sich das Flótz in einem braunen, bituminosen Letten 
und senkt sich unter die Weichsel. 

Zwischen Opatowiec und Koszyce kommen am hohen 
Weichselgeliange unter dem miichtigen gelben Lehm hier und 
da schieferige Thonschichten zum Vorschein, welche meist 
sandig sind, und zugleich schwarze bituminóse Lagen, welche 
auf Braunkohlen deuten. Yielleicht gehóren auch diese La-

*gen der Braunkolilenformation an. Um Koszyce selbst liegen 
unter dem Lehm auf kurze Strecken Sand, Grufs und Gerólle 
zwischen Braunkohlenlagen, die sehr thonig sind und nicht 
weit fortsetzen. Schwarzliche Nieren, die Eisenvitriol aus-
wittern, so wie bei Wittów Blocke eines scharfkantigen Kie-
selconglomerats kommen zugleich vor. 

2) An der untern Weichsel. 
In den oben bezeichneten Gegenden an der untern Weich-

sel herrscht besonders ein ausgezeichnet blauer Thon, oft von 
ziemlich lichter, fast himmelblauer Farbę, der mehr und min-
der plastisch ist, und ais ein sicheres Kennzeichen fiir diese 
Formation dient. Er schliefst sehr viele Gypskrystalle, mit-
unter von ansehnlicher Grofse und sehr scharfer Ausbildung 
ein. So findet er sich bei Wroclawek, auf der Strafse von 
Kowal nach Dobrzyń, wo er von den Topfern gegraben wird, 
bei Nieszawa, und die friihern oben beschriebenen Bohrlócher 
bei Slonsk haben ihn ebenfalls iiber Jurakalk und Kreiden-
mergel, und unmittelbar unter dem schwimmenden Sand an-
getroflen. Von Zakroczyn bei Modlin bis Flock und Wrocla-
wek ist das rechte Wcichselufer durchaus hoch, und besteht 
aus gelbem und braunem Letten, wechselnd mit blauem Letten 
und einer zahllosen Menge von schwachen Braunkohlenlagen 
zwischen Płock und Dobrzyń. Bei Płock ist das erste solche 
Lager 6 — 12 Zoll machtig zu sehen. Es liegt auf solcliem 
himmelblauen Letten wie bei Sierakowo und Wronki an der 
Warta, und wird bedeckt von braunem Letten. Andere Braun-
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kohlen-Ausgehende finden besonders zu Prywilno im Oekono-
mie-Amte Biała, bei Biskupice und Klowino. Bei Płock kommt 
aucli ein Sandstein Tor, der, wie bei Briesen unweit Konin, 
auf Sand aufruht. Auch bei Wroclawek kommt ein lockerer, 
feinkórniger, gelblicher Sandstein vor, der Geschiebe von 
Granit, Griinstein etc. einschliefst, aber sehr wahrscheinlich 
zu einer viel jiingern tertiaren Sandsteinformation gehort. 
Unterhalb Płock zwischen Mysliborzyce und Glowin kommen 
ebenfalls Spuren von bituminoser Holzerde mit Gypskrystallen 
vor. Bei Dobrzyń und Dublewo sind diese viel haufiger, 
mitunter schon gruppirt und ziemlich grofs. Besonders in-
teressant ist das hohe Weichselufer, worauf Dobrzyń steht. 
An diesem gehen viele sehr zerrissene Braunkohlenllotze in 
einer Erstreckung von Meilc zu Tage. Sie fiihren erdige 
Braunkohle und bituminóses Holz , sind 1 0 — 5 0 Zoll machtig, 
liegen theils horizontal, theils sind sie wahrscheinlich durch 
starkę Senkungen gegen das Weicliseltbal herab in eine stark 
geneigte, ja selbst senkreclite Lage versetzt worden. In die-
sen Braunkohlen sind eine unglaubliche Menge nufs-, faust-
und kopfgrofser Knollen von schneeweifs'em, erdig staubar-
tigem Gyps ausgescliieden, der aufserdem iiber den Braunkoh-
len meistens eine reine, mehrere Fufs miichtige Schicht. bildet. 
Die preufsische Begierung hat 1805 und die polnische 1818 
bergmannische Yersuche auf diesen Braunkohlenflótzen anstel-
len lassen, welche aber das Resultat geben, dafs sie zu wenig 
ausdauernd und der Abbau hei der steilen Schichtenstellung 
und dem druckhaften Dach zu kostbar seyen. In den Braun-
kohlen selbst findet sich hier und da Schwefelkies in knollen-
formigen Stiicken. Noch mehr davon zeigt sich in dem blauen 
und grauen Letten, der dic Kohlen begleitet. Er bildet theils 
erbsengrofse, concentrisch schalige Kugeln, theils ist er darin 
so fein zertheilt, dafs er erst beim Aufweichen des Thons im 
Wasser zum Yorschein kommt. In diesen Lcttenlagen zeigt 
sich iiberall viel Gyps in grofsen Krystallen und auf einem 
Punkte sehr schóner, lichtgriiner, natiirlicher Eisenvitriol, 
und noch mehr schwache Triimmer von perlmutterglanzendem 
weifsem und gelblichem, zartfaserigem Haarsalz (schwefelsau-
rer Thon mit schwefelsaurem Eisenoxydul). Ob die Be-
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nutzung dieser Lage zur Vitriolbereilung tauglich sey , be-
zweifle ich noch sehr, weil die grofse Quantitat der zugleich 
yorhandenen schwefelsauren Thonerde die Darstellung des 
yitriols sehr erschwert. Offenbar sind Gyps , Vitriol und 
Haarsalz durchaus secundare und noch fortdauernde Bildun-
gen, indem der haulige Schwefelkies yerwittert und dieSchwe-
felsiiure sich sodann mit dem Eisenoxydul und mit der Kalk-
und Thonerde des Lettens yerbindet. Ebenso soli sich na-
tiirlicher Alaun bei Koszelicze und Odolan in Kujavien finden, 
und am letztern Orte ehedein gewonnen worden seyn. * ) 

5) An der Warta. 
An der Warta bei Konin und Zirke (Sierakowo) finden 

sich Flótze von bituminóser Holzerde oder erdiger Braun-
kohle. Nicht weit von Konin bei Briesen ist das machtigste 
Lager dieser Art. Es liegt unter gelbem Sand und auf blauem 
Letten, und ward schon seitlangerer Zeit bebaut. Bei Zirke 
hingegen, wo mit der Braunkohle auch Alaunerde vorkommt, 
ist das Flótz nur 3 — 6 Zoll machtig und unbauwiirdig. Die-
ses Flótz scheint sehr weit verbreitet zu seyn; es zieht sich 
bis in die Nahe von Wronki , und scheint mit den Alaunerde-
lagern zusammenzuhiingen, die zwischen Gleisen und Kónigs-
walde in der Neumark, 5 Meilen von Zirke, bebaut werden. 
An vielen Punkten der Warta, besonders bei Obrzysna, Stob-
nica, Kiesewo und Obornik geht derselbe blaue Letten zu 
Tage, der bei Zirke und Briesen, und ebenso bei Dobrzyń 
und andern Punkten an der Weichsel das Liegende der Braun-
kohlen macht. Im Liegenden der Briescner Braunkohle, also 
unter dem blauen Letten, kommt bei Konin und Morzyslaw 
ein Sandstein von feiriem Kom und grofser Festigkeit vor, 
der sicher zu dieser Braunkohlenformation gehort, und zu 
Bau-, Miihl- und Schleifsteinen veraibcitet wird. Noch mehr 
siidlich im Liegenden jenes Sandsteins beim Dorfe Pabrodma 
findet sich ein schmutzig braunlich.grauer Kalkstein mit viel 
beigemengtem Sand und Schneckenversteinerungen. Ich habe 
diesen Kalkstein auf meiner Kartę zwar mit der Farbę des 
Jurakalks angedeutet, allein es ist wohl sicher, dafs er der Braun-

*) Ladowskiego historya naturalna kraju polskiego. 



der einzelnen Gelirgs - Formationen. 4 3 3 

kohlenformation angehórt, da auch bei Wroclawek ein eigener, 
ziemlich fester, poróser Kalkstein derselben anzugehoren 
scheint, und der Bohrrersuch bei Solce unweit Łęczyce eben-
falls Braunkohlen zwischen schwachen Kalksteinschichten antraf. 

Noch anders sind die Yerlialtnisse 1 Meile von Posen 
beim Kloster Owinsk an der Warta. Hier bemerkt man unter 
dem Łehm einen blauen, reinen Thon, mit einer Menge Gyps-
krystallen und mit vielen hohlen 1 — 4 Fufs im Durchmesser 
haltenden Kugeln eines sehr jungen Kalksteins, welche im In-
nem Kalkspathdrusen enthalten. Etwas weiter, unmittelbar 
an der Warta, beobachtete Hr. v. Mielecki, von dem diese 
Nachrichten abstammen, eine kaum 2 Zoll machtige Kalkstein-
lage, die eisenhaltig und bedeutend schwer ist. Dieser Kalk-
Stein wird hier und da weifser, aber auch lhonartiger, und 
bedeckt einen blSulich-grauen, erdigen, § — 1 2 Zoll machtigen 
Thoneisenstein, der stark mit Sauren braust und in sechssei-
tige Prismen zerkliiftet ist. Unter diesem Eisenstein folgt 
wieder blauer Letten, derselbe, der von Zirke bis Stara Lęka 
am Ufer der Warta sich zeigt, und bei Obornik viele Gyps-
krystalle, einen starken Ausschlag von Haarsalz und eine ahn-
liche graue Kalksteinlage enthalt, auf welcher ein 2 Zoll mach -
tiger anderer dichter blaulicher Kalkstein liegt. Bei Radzin 
zwischen Obornik und Owinsk kommt auch dieser Kalkstein 
mit dem blauen Letten vor, und bei Stara Lęka ein Eisen-
stein, wie bei Owinsk. 

4) Die bernsteinfiihrendcn Schichten in Preufsen und dcm niird-
lichen Polen. 

In den grofsen Forsten von Lomza und Ostrołęka kommt o 1 

der Bernstein in einer grauen Erde vor, welche an den ho-
hern Punkten etwas tiefer (wohl bis zu 6 Fufs Tiefe) ais 
an sehr flachen Punkten, und meistentheils an den Ufern 
<ler Gewasser liegt. Zuweilen ist ihre Machtigkeit kaum zu 
bemerken, zuweilen betriigt sie aber mehr ais 6 Zoll. Sie 
hildet keine vóllig zusammenhangenrle Schicht, sondern delint 
sich nur in Streifen von einer gewissen Lange und Breite 
a«s. In dieser Lage finden sich Baumstamme, welche theils 
zu bituminosem Holz, theils zu einer erdigen Braunkohla 
verwandelt sind, und von denen man behauptet, dafs sie zu-

r c » » i geognost , Beschreib, ł o n Polen, I I , 2 8 
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weilen 90 Fufs lang gefunden worden waren. Eine Sorte 
dieses bituminosen Holzes bat deutliche Jahrringe und ah-
nelt dem Holze der Bothtanne; es brennt angeziindet wie 
Schwefel, und gibt dabei einen widerlichen Geruch. An-
dere Holzstiieke sehen griinlich aus wie das im Wasser ge-
legene Pappel- oder Aspenholz. In dem an den Ostrolękaer-
Fort anstofsenden Theile von Preufsen will man noch einige 
so feste Holzstiieke gefunden haben, dafs man daraus kleine 
Kiistchen oder Dosen machen konnte, die einen aromati-
schen Geruch besitzen sollen. Die graue Erde mit dem 
bituminisirten Holz und dem Bernstein liegt auf grobem 
Sand auf, und wird von verschiedenen Lagen aufgeschwemm-
ten Bodens bedeckt. Man unterscheidet hier fiinf Sorten 
Bernstein nach seiner Farbę und der Grofse der Kórner 
und Stiicke, und das allergrófste Stiick, das man in neuerer 
Zeit gefunden hatte, w7og 5 Berlin er Pfund, und ist fiir 
130 Thlr. verkauft worden. Da in dem Ostrolękaer Forste 
der Bernstein erst im Jahre 1796 aufgefunden wurde, und 
zwar zuerst beim Dorfe Wolkowo, und in Polen erst seit 
1810 die Bernsteingrabereien verpachtet wurden, so fehlen 
genauere Beobachtungen iiber dessen Yorkommen, und die 
geognostische BeschafFenheit der benachbarten Erdschichten 
fast noch ganzlich. Staszic fiihrt an, dafs alle bituminisirten 
Baumstamme in den Bernsteinlagen mit ihren Gipfeln ge-
gen Nordwest gerichtet liegen, und vermuthet defshalb, dafs 
die Fluth, welche sie umgestiirzt und bedeckt habe, aus 
Siidost gekommen seyn miisse. 

An der Kiiste von Samland in Preufsen, wo die For-
mation, welche den Bernstein enthalt, am genauesten bekannt 
ist, bestehen die obersten Erdschichten durchaus aus auf-
geschwemmten Sand- und Lehmschichten, vermischt mit ei-
ner grofsen Menge von Urfelsgeschieben, von denen •wir 
spater ausfiihrlich sprechen. Unter diesem aufgeschwemm-
ten Gebirge kommt am See-Ufer eine Scbicht von blau-
lichem fettem Thon zum Yorschein, die sich schon bei Ro-
tbenen zeigt. Dieser blaue plastische Thon ist sowohl hier 
ais in Pommern oft ganz rein, anderwiirts schliefst er Sand-
nester, zuweilen etwas Kalk und kleine, meist nur erbsen-
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grofse Geschiebe von Granit und andern primitiren Ge-
steinen ein. — Die grófseren Urfelsblocke scheinen aber 
durchaus dem jiingern diluyischen Lehm und Sand anzuge-
hóren. Zwischen Rothenen und Palmnicken legt sich darauf 
eisenschussiger, zusammengebackener Sand, der weiterhin 
ais eine durch Eisenoxydhydrat conglutinirte Sandbreccie in 
Samland unter dem Namen E i s e n b a n k bekannt ist. Diese 
findet sich vorziiglich deutlich in wellenformiger Lagerung 
zwischen Krastepellen und Grofs-Hubenicken; sie liegt hier 
auf einer mehrere Fufs machtigen braunen eisenschftssigen 
Thonschicht auf, und wird von 40 — 50 Fufs machtigem 
Sand und sandigem Lehm bedeckt. In der zuletzt genann-
ten Gegend finden sich thonige Schichten, 1 — 2 Zoll mach-
tig, beinahe gleichlaufend und liorizontal, in Abstanden von 
2 — 3 Fufs. Die Fiillungen zwischen ihnen bestehen aus 
kurzeń gleichlaufenden, unter 28° und 10° geneigten Schich-
ten, und sofort in die Tiefe. Die untern Schichten sind 
sehr tlionig und mit Eisenvitriol so durchdrungen, dafs 
2 Pfund Erde bei der Untersuchung % Pfund yitriol ga-
ben. Zahllose Yitriolquellen laufen aus diesen schwarzbrau-
nen Uferwanden immerwahrend in das Meer, und ihre Bet-
ten sind von dem sich niedersclilagenden basisch-schwefel-
sauren Eisenoxydhydrat braunroth gefarbt. Sie geben auch 
offenbar das Bindemittel der sogenannten Eisenbank her, 
welche 2 — 4 Fufs stark wenige Fufs hoch iiber der See 
zu Tage geht. Ueber dieser Bank liegen in machtigen Let-
tenmassen die sogenannten B e r n s t e i n a d e r n , d. h. 2 — 4 
Zoll machtige, manchmal kaum ein paar Fufs lange, 28 bis 
32° fallende Braunkohlenlagen, worin der Bernstein nester-
weise einbricht. Hier ist es nun auch, wo die an 80 Fufą 
langen Baumstamme von bituminosem Holz vorkommen, von 
dereń Palmennatur man so Yieles gefabelt hat. und die von 
Eisenvitriol innig durchdrungen sind. Zwischen der bern-
steinfiihrenden Łettenschicht und der Eisenbank liegt bei 
Hubeniclten eine 10 Fufs machtige Lage von kleinem Ge-
riille, mit grobem Sand vermischt. 

Bei Klein-Kóhren an der Seekuste sieht man unzahlige 
Schichtungen v o n eisenschiissigem S a n d , zuweilen jener w e s t -

2 8 * 
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lichen Eisenbank ahnlich, mit bernsteinfiihrenden Zwischen-
schiehten. Bei Grofs-Kohren bildet sich zwischen den viel-
fach wechselnden thonigen Sand- und Ockerschichten ein 
rohrenformiger, astiger Eisensinter. *) Bei Palmnicken er. 
heben sich die Bernsteinlager mehr ais 30 Fufs iiber den 
Ostseespiegel. Sie bestehen sowobl hier ais an der ganzen 
Kiiste von Pillau bis Cranz, und ebenso landeinwarts aus 
einer vitriolhaltigen grauen sandigen Thonmasse, worin das 
bituminose Holz und der Bernstein vorkommen. Diese La-
gen scheinen sich landeinwarts zu erheben und gegen das 
Meer einzufallen. Die meisten Bernsteinbaume finden sich 
von Palmnicken bis Dirschkeim, und ihre Bichtung scheint 
ebenfalls von Norden nach Siiden zu gehen, obgleich jetzt 
sich dariiber nichts mehr beobachten lafst, weil alle unter-
irdischen Grabereien eingestellt sind. Die gelblich - graue 
Erde der Bernsteinlagen—dieselbe, die ich schon oben aus 
den Lomzaer Waldern in Polen anfiihrte— besteht aus staub-
artigen Theilchen mit kleinen Triimmern Braunkohle und 
Kieselsand gemengt, an sich glanzlos und undurchsichtig; 
nur einzelne schimmernde Blattchen zeigen sich darin. Der 
Vitriolgehalt ist. yerschieden , und nach Auslaugung dessel-
ben besteht die Erde, nach Hrn. Dr. Hagens Analyse, in 
100 Theilen, aus 85 Kieselerde, 7 Thonerde, 5,75 Eisen-
osyd und 1,25 Wasser. Auch bei Rauschen und Xantau, 
wo der vitriolische Letten nicht so deutlich zu beobachten 
ist, gehen liings dem Seeufer gelbe, von Eisenoxyd gefarbte 
Sandlagen zu Tage, welche die Bernsteingraber ais sichere 
Anzeigen auf Bernstein betrachten, der 2 — 1 5 Fufs unter 
ihnen vorkomme. In den friiher abgeteuften Schiichten zu 
den unterirdischen Bernsteingrabereien wird die Folgę der 
Gebirgsschichten unter einander folgendermafsen angegeben: 

17 Fufs mergelartiger gelber Lehm, 
21 — blauer fetter Letten ohne allen Sand, 

*) Diese gcnauern Nachrichten vcrdanken wir Hrn, W r e i l e in 
seinen geognost. Bemerkungen iiber Samland im Konigsberger 
Arcliiv fiir Naturkunde u n d Matbematik 1812. l r B d . p. H—87. 

Zu vergleichen ist mócli: 
J o h n s Naturgeschicbte "des Succins p 347 — 256. 
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6 — Sand mit kleinen Ber-nsteingeschieben, 
9 — Letten, 

31 — dunkler Sand mit mehr Bernstein und Granit 
geschieben, 

\1 — bituminose Holzerde mit Bernstein, 
12 — Sand, 
darunter wieder bituminóses Holz und Braunkohle, mit 

weifsem Sand und Glimmer gemengt, und viel Bern-
stein in grófsern Stiicken enthaltend; doch sind diese 
Lagen nicht ausdauernd. *) 

200. 
Fersleinerungen der bernsleiiifiihrenden Braunhohlenlagen 

und Bildung des Bernsteins. 
Es ist hier nicht der Ort, alle die seit dem Alterthum 

eisonnenen, mitunter sehr sonderbaren Hypothesen iiber 
Hen lirsprung und die Bildung des Bernsteins aufzuzahlen 
und zu beleuchten. Die neueren und griindliclieren For-
schungen haben alle zu dem Resultatc gefiihrt, dafs der 
Bernstein ein aus gewissen untergegangenen Baumarten aus-
gellossenes Pilanzcnharz ist, welches durch Einwirkung der 
damit fast stets vergesellschafteten Schwefelsaure hóher 
oxydirt worden ist, so dafs dadurch nicht allein die von 
andern Pllanzensauren abweichende Bernsteinsaure sich bil 
dete, sondern auch noch andere Verschiedenhciten herbeige-
fiihrt wurden, durch welche er sich von iihnlichen Pflan-
zenharzen der jetzigen Lebenwelt unterscheidet. Aufser 
John und Wrede verdanken wir die sorgfaltigstcn und scharf-
sinnigsten Betrachtungen dar iiber dem leider in Sicilien er-
mordeten Professor Schweigger in der unten angefuhrten 
Abhandlung, auf welche ich defshalb verweise. **) Die evi-
dentesten Beweise dałiir, dafs er ein Pllanzenharz war, wel-
ches in Uussigem Zustand an der Luft aus Baumen aus-
flofs, ehe es erhartete und durchs Meer begraben ward, be-

*) Nacli den Berliner Blattcrn Mai 1798 , und daraus in V o i g t s 
kleinen mineralogischen Schriftcn I. p. 235. 

**) S c h w e i g g e r s Bemerkungen iiber den Bernstein in seinen 
Bcobachtungen auf naturhistorischen Reisen p. 101 —127. 
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stehen darin, dafs er noch zuweilen in dem bituminósen 
Holz innesitzt, und darin 3 — 5 Zoll lange Schichten bildet. 
Es ist die nicht faserige, sondern die lamellóse Rindensub. 
stanz jener untergegangenen Baume, worin er auf solche 
Art vorkommt, und nur hóchst selten sitzen kleine Kórner 
in der Holzmasse selbst. Die im Bernstein so wohl erhal-
tenen Insecten sind fast durchaus Łandinsecten, und gerade 
so darin erhalten, ais wenn heutzutage Insecten auf fliis-
siger Balsammasse ankleben, und von einer neuen Lage um-
flossen werden. Ferner hat Hr. Brewster *) erwiesen, dafs 
sich der Bernstein in Hinsicht auf Lichtpolarisirung gerade 
so wie arabisches Gummi, Copal, Galbanum, Gummi Ju-
niper und Mastix verhalte, und dafs die Spuren seines re-
gelmafsigen Gefuges nicht Folgę der Krystallisation sind, 
sondern von einer allmahlichen Ablagerung herruhiren, wie 
sie bei den genannten Pflanzensaften vorkommt. 

Man glaubte einst schon ziemlich allgemein, dafs der 
Bernsteinbaum eine Palmę gewesen sey. Schweigger hat 
aber auf das genaueste nachgewiesen, dafs das Bernsteinholz 
Jahrringe hat, dafs man darin oft Astknoten antrifft, und 
dafs die iiber 1 Zoll starkę Rindensubstanz mit Rinden di-
kotyledonischer Baume iibereinstimmt. Mithin ist dieser E-aum 
durchaus keine Monokotyledone, und also auch keine Palmę 
gewesen, sondern er gehort einer wahrscheinlich untergegan-
genen oder nicht mehr kenntlichen dikotyledonischen Baum-
familie ań. Weil aber der Bernstein ais eine durchaus diinnfliis-
sige Masse ausgetropft seyn mufs, weil ferner die darin ein-
geschlossenen Insecten keinen nordischen Charakter haben, und 
weil nur sudamericanischeBaumarten solche grofse Massen von 
Harz und Balsam ausschwitzen, ais der Bernsteinbaum gethan 
haben mufs, aber keine nordische Baumart erzeugt; so ist 
es im hóchstcn Grade walirscheinlich, dafs der Bernstein- . 
baum einer siidlichen Pflanzengattung angehórte, und das 
ehemals warmere Klima der nordischen Erde auch dadurch 
erwiesen wird, wenn er gleich keine Palmę seyn kann. 

*) In den Fhilosophical Transact. vom Jah re 1819, und daraus in 
G i l b e r U Annalen d e r Physik Bd. 65. p. 20. 
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Mit dem Holze finden sich, wiewolil sehr selten, ei-
genthiimliche N i i s s e in den Bernsteinlagen. Es ist durch. 
aus noch unerwiesen, ob diese Niisse yon dem Bernstein-
baum selbst abstammen oder von andern, zugleich mitunter-
gegangenen Baumarten. Ganz sicher gehoren diese Niisse 
Iteiner europaischen Baumspecies an, sondern wahrscheinlich 
einer siidlichen. Sprengel hielt diese Niisse fiir iibereinstim-
mend mit den in den Apotheken vorkommenden Myrobalani, 
welche von Phyllanthus emblica abstammen sollen. *) Blu-
menbach dagegen sagte, dafs diese Niisse mehr der Frucht-
capsel des Aloeholzes aus Cochinchina (Alo'exylum agallo-
cfittm), welches ais yorziigliches Raucherwerk dient, glichen. 
Beide Yergleichungen scheinen nicht genau zu seyn. Schweig-
ger hat gezeigt, dafs die Sprengefsche Vergleichung nicht zu-
lassig ist; er hat die Niisse zuerst richtig beschrieben und ab-
gebildet, allein die Pfianzenspecies, der sie angehorten, ist 
noch nicht ausgemittelt. 

Yon andern Płlanzenresten, welche im Bernstein wirk-
lich eingeschlossen yorkommen, da den altern Nachrichten 
meist nicht zu trauen ist, konnen jetzt ais sicher gelten: 

1) Ein Stangel mit 5 Paar einander gegeniiberstehenden 
Blaltern, welche an die Familie der Rubiaceae erinnern. 

2) Eine Aehre, welche der Aehre einer Planlago iihnelt. 
3 ) Bliitter, welche dem Alissum minimum THDILL . sehr 

ahnlich sind. (SCIIWEI&GER.) 

4) Ein Blatt einer dikotyledonischen Pilanze. Da es ein 
Folium trapeziforme ist, so kann es keiner nordischeu Art an-
gehórt haben. ( S C H W E : GEK.) 

5) Eine Fruclit, welche der Frucht einer Erie (Alnus) 
sehr ahnlich sah. (SCHWEIGGEH.) 

6) Ein kleiner Strobilus, wahrscheinlich von einer unbe-
kannten Pinus-Art. Ob Tannennadeln wirklich im Bernstein 
gefunden wurden, ist noch ungewifs. 

7) Ein grofses Blatt von einem Laubholzbaum. Im Gan-
zen scheinen die Blatter im Bernstein mehr von kleinen Pllan-
zen, ais von Baumen abzustammen; doch fuhrt auch Hr. 

* ) G I L B E R T ' S Annalen X I X . p . 1 8 1 . 
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T. Schlothcim ein Baumblatt an, welches Aehnlichkeit mit 
Salix myrsiniles haben soli. 

8) Fucus-Arten, von denen ein Stiick das Endstiick des 
F. vesiculosns seyn kann. 

Von den Tliieren, welche im Bernstein vorkommen, sind 
lnsecten die haufigstcn. Unter ihnen herrschen die Land-
insecten vor, und am gemeinsten sind Hymenoplera und Di-
ptera, nainentlich Ichneumoniden, Ąmeisen, Fliegen, Miicken, 
seltener Kiifcr von den Geschlechtern Elaler, Cnrculio, Chry-
somela, noch seltener Schmetterlinge, von denen Schweigger 
eine dem Bombyx salicis ithnliche Art anfiihrt, zuweilen auch 
Heuschrecken, Blattae, Tauscndfulse und Baupen. Ziendich 
haulig sind auch Spinnen; die Gattung Aranea oft, selten hin-
gegen Phalangium. So unvollkommen auch noch die Unter-
suchung der lnsecten im Bernstein seyn mag, so ist doch so 
vicl ausgemittelt, dafs die meisten den Geschlechtern ange-
hóren, welche noch leben; ob aber die Arten in sudlichen 
Klimaten noch existiren, ist noch nicht ausgemacht, dahin-
gegen gewifs , dafs sie von den lebenden preufsischen Arten 
durchaus abweichen. Viele gehóren doch wolil ausgestorbe-
nen Arten an, da auch einige Genera sich gefunden haben, die 
im lebenden Zustande nicht mehr bekannt sind. Zu den merk-
wiirdigsten Bernstein-Insecten gehort die von Schweigger ent-
deckte ameisenartige Spinne, an welcher der Kopf von der 
Brust getrennt ist, wie bei keiner lebenden Spinnenart. Ein 

4 anderes Insect fand Schweigger der Familie Gammarini ver-
wandt, und besonders der Gattung Talilrns L A T R . ; allein da 
es 6 Fiifse und 2 lange Fiihlhórner hat, so kann es nicht zu 
den Crustaceen gehóren. Ein Chelifer weicht ebenfalls von 
allen bekanntcn Arten ab. Sehr merkwiirdig ist ferner ais 
bestimmt siidliches Thier der Scoi-pion, den Schweigger im 
Bernstein cntdeckte und von allen bekannten lebenden Arten 
abweichend fand. Eine Ameise mit auffallend dickem Kopfe, 
der ungleich grófser ais der Hinterleib ist , Shnelt ebenfalls 
nur Ameisen der sudlichen Lander. Hr. Prof. Germar *) hat 
mehrere Insectenarten im Bernstein ais untergegangene Arten 

* ) GEIIMAR S Magazin der Entomologie. Halle 1813 . Heft 1 . 



der einzelnen Gelirgs - Formationen. 4 4 1 

noch esistirender Geschlcchter bestimmt, ais Lubina resinata, 
Crioccerina pristina , Mor delii na inclusa, Hylesinites electri-
cus, l.lalta succinea, Hermerabites antiquus und Phrygana-
lirha vetusta. Ganz gewifs sind auch einige Wasserinsecten, 
eine kleine Muschel und eine lileine Wasserschnecke im Bern-
stein gefunden wordcn, und diese, wie der Fuciis, deuten 
darauf an , dals das Harz der Bernsteinbaume noch ausgellos-
scn seyn mógc, ais diese durch eine Wasserfluth umgerissen 
und unter Schutt begraben wurden. Ob aber wirklich kleine 
Fische und Amphibien im Bernstein sich fandcn, wic John 
neucrdings behauptet, ist immer noch zweifelhaft, weil es 
bekannt ist, dafs sehr yielc dergleichen Dinge durch betriig-
liche Kunst in den Bernstein oder auch in andere bernstein-
ahnliche Harze eingeschlossen wurden. 

B. 

D i e s i i d l i c h e G r u p p e o d e r d e r p l a s t i s c h e T h o n 
u n d d i e B r a u n k o h l e n s a n d s t e i n e in G a l l i z i e n , 
P o d o l i e n u n d B u k o w i n a . 

§. 201. 

Forhommen und Ferbreilung. 

Eigenthiimliche, etwas kalkige, viel Meermuscheln ein-
schliefsende Sandsteine, mit untergeordneten Braunkohlen-
flótzen, gelagert zwischen Kreide und Grobkalk, finden sich 
wieder in dem grolsen gallizischen Fldtzbassin, welches auch 
Podolien, die Bukowina und einen Theil der Moldau einninunt. 
An dem nórdlichen und dem siidlichen Bandę dieses Bassins 
sind dic Braunkohlensandsteine am machtigsten gelagert; in 
der Mitte aber, wo sie fast durchaus von kalkigen tertiaren 
formationen bedeckt werden, sind sie von unbedeutendcr 
Machtigkeit, und fehlen auf manchen Punkten ganz. 

Am nórdlichen Bassinrande finden wir diese Formation bei 
Uawa ruska, bei Mokratyn und Plinsko unweit Zolkiew, auf 
det Strafse von Rawa nach Lemberg, ferner bei Lemberg 
selbst; ausgebreiteter in einem Zuge fast von Szczerzec weg 
iiber Hucisko und Janów bis in die Nahe von Grudek, sodann 
mehr siidlich unweit Mikołaje w in der Nahe des Dniesters, 
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und wieder ziemlich verbreitet in der Schlucht von Podhorce 
zwischen Zloczow und Brody, und von da bis Podkamien und 
jenseits der yolhynischen Granze. 

Am siidlichen Bassinrande finden sich zuerst Gesteine, 
welche hierher zu gehóren scheinen, in einem scbmalen Hii-
gelzuge von Solce am Wiar iiber Baniowice, und Felstyn bis 
Waniowice bei Samborz. Yiel bedeutender ist der Zug der 
Braunkohlensandsteine in Pokutien und der Bukowina am Fufse 
der Karpathen. Er fangt bei Otynia an, und geht iiber May-
dan bei Nadworne, Lanczyn und Kriazdwór und weiter am 
Pruth herab bis Nowosiolkow, liber Myszyn, Jablonow, unter-
halb Wisnica iiber die Czeremość, und reicht einerseits bis; 
Tkaczika, andererseits bis zur Stadt Sereth in der Bukowina 
auch erscheint er am Pruth bei Czernowitz, und zieht sich am 
Flusse mehrere Meilen herab. Die plastischen Thone, welche 
in der Moldau an den Fliissen Moldawa und Sutschawa zwi-
schen Baja de arama und Roman sich finden, gehóren wahr-
scheinlich auch dazu. 

In der Mitte des Flótzbassins werden die Braunkohlen-
sandsteine unter dem Grobkalk sichtbar hier und da in den 
podolischen Flufsthalern , z. B. am podolischen Sereth bei 
Czortkow und Ulaszkowce, oder im Dniester-Thale, z. B. bei 
Chocim und oberhalb Mohilew. 

§. 202. 

Petrographischer Charakter. 
Die Sandsteine , welche in dieser Formationsgruppe vor-

herrschen, sind von einer blaulichen und schmutzig graulich-
griinen Farbę, brausen oft mit Sauren, und verrathen dadurch 
ihren Kalkgehalt, ebenso oft werden sic aber auch sehr quar-
zig und wechsellagern mit lockerm Sand, plastischem und kal-
kigem Thon und gelblichen diinnen Mergelschichten. Da, wo 
der Sandstein kalkig und thonig ist , enthalt er haufig Meeres-
muscheln; auf andern Punkten um Lemberg, besonders bei 
Podhorodzyscze, schliefst er Nester und Kórner von wirk-
lichem Bernstein ein, viel haufiger Bruchstiicke von bitunii-
nósem Holz und hier und da, z. B. bei Sereth in der Buko« 
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wirta, auch Schilfabdriicke. Selten ist der Sandstein grob-
kórnig wie bei Mikolajew unweit des Dniesters. Bei Podka-
mien im Zloczower Kreise von Gallizien, wo dieser Sandstein 
die hochsten Hiigel des Aachen Landes bildet, sind nach Hrn. 
v. Schindler trichterfórmige Aushohlungen merkwiirdig, wel-
che durch den Wirbel strómender Gewasser entstanden zu 
seyn scheinen. Ein blauer Thon mit solchem Gyps, wie in 
dem polnischenKreidengebirge, liegt oft auf demBraunkohlen-
sandstein, und dann ist es ungewifs, ob man diesen Gyps zu 
der Braunkohlen- und plastischen Thonformation, oder zu 
dem jiingern Gyps der Grobkalkformation zahlen soli. Die 
Braunkohlenflótze, welche in dem Sandstein eingelagert sind, 
und sich mehrmals zu wiederholen scheinen, sind im Ganzen 
von unbedeutender Machtigkeit. Sie finden sich bei Plińsko 
und Mokratyn unweit Żółkiew, bei Rawa ruska, bei Lemberg, 
Hucisko, Myszyn und Nowasiolka bei Kolomea. Die Kohle 
ist meist gemeine Erdliohle, sehr mit Sand gemengt, dazwi-
schen aber auch bituminóses Holz, seltener wie bei Hucisko 
eine Art Moorfcohle. Da wo diese Formation den Karpathen-
sandstein und seine Steinsalzmassen unmittelbar bedeckt, ha-
ben die dazu gehorigen Gesteine mitunter ein etwas anderes 
Ansehen. Dazu gehoren die mehr kalkigen Gesteine in dem 
Hiigelzuge bei Baniowice und Felstyn, und die mergeligen und 
sandsteinartigen Gesteine iiber dem Salzgebirge bei Lanczyn 
und Kniazdwór. Yon allen diesen habe ich schon oben in Ca-
pitel VII. 146 ausfiihrlich gesprochen, und verweise dar-
auf zuriick. 

$. 203. 
V e r s t e i n e r u n g e n. 

1) S c h i l f a b d r i i c k e von Sereth in der Bukowina. 
2) Aufser dem bituminósen Holze finden sich auch in der 

Gegend von Lemberg und 17 Werste oberhalb Mohilew vom 
rechten Ufer des Dniesters 5 Werst entfernt, Baumstamme 
oder Theile derselben mit ihren Aesten ganz Yersteinert. Es 
sind mitunter fast ganze Baume von 20 Fufs Lange gefunden 
worden, welche horizontal in den Schichten von Sandstein und 
Sand eingeschlossen, YÓllig in Kieselmasse Yerwandelt sind 
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und beim Reiben einen Geruch wie yerbrannte Federn von 
sich geben. 

3) N u m m u l i t e s d i s c o r b i n i f o r m i s n. derselbe, der 
im polnischen Grobkialk vorkommt, blofs in dem Sa ndstcin von 
Mikolajew am Dniester. 

4) D e n t a l i u m e b u r n e u m LAM. in demselbcn Sand-
slein. 

5) Kleine C e r i t h i e n im Sandstein von Sereth in der 
Bukowina. 

6) Eine P a t e l l a . 
7) Ein C a r d i u m ? 
8) Eine ausgezeichnete I s o c a r d i a . 
9) Eine V e n e r i c a r d i a ? 

10) Eine My a? 

Alle diese sub 6 — 1 0 aufgefiihrten Conchylien aus Braun-
kohlensandstein der Gegend von Lemberg, Zolkiew und Pod-
kamien habe ich in zu wenigen Exeraplaren gesehen, um eine 
genauere Bestimmung derselben wagen zu kónnen. 

11) Ein glatter P e c t e n , gewissermafsen zwischen Pec-
ten orbicularis und cornea Sow. (Min. Conch. Taf. 186 und 204) 
das Mittel haltend, ist die hauligste Muschel in diesen Sand-
steinen von Lemberg bis in die Bukowina. 

12) Damit vergesellschaftet ein anderer P e c t e n , dem 
Pecten rigida Sow. (M. Conch. Taf. 205. Fig. 8) ahnlich. 

13) P e c t u n c u l u s p u l y i n a t u s LAM. ziemlich haufig. 
1 4 ) P e c t u n c u l u s i u s u b r i c u s BROCCHI Far. Diese 

ebenfalls ziemlich haufige Muschel in den Braunkohlensand-
steinen von Gallizien weicht nur sehr wenig von der Arca in-
snbrica BR. ab, hat aber auch einige Aehnlichkeit mit renus 
pectunculus L. ( B R O C C H I Conch. subap. T . X I I I . Fig. 12). Sie 
ist sehr bauchig, hat dicke Schalen und meist l'/4 — 1'/, Zoll 
B rei te. 

Aufser diesen Conchylien finden sich in denjenigen son-
derbarenBraunkohlensandsteinen und damit verbundenen Mer-
geln , welche bei Lanczyn und Kniazdwór am Pruth unmittel-
bar auf dem karpathischen Salzgebirge gelagert s ind, noch 
folgende vor: 
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15) Pecten plenronectes ? 
16) Astarle senilis Sow. 
17) Einige Pectuncnlus-Arten. 
18) Eine grofse Cardita? 
19) Lucina albella LAM. (Venm circinata L.) 
20) Einige Arten Nncnla. 
21) Cardium oblitjmun LAM. 
22) Fenericardia rhomboidea nob, — Arca rhomboidea 

BROCCHI. 

23) Fenericardia imbricata LAM, 
14) Eine Delphinala? 
25) Eine Turritella. 
26) Cerithinm margaritacenm BR. — Muricites gramu 

ialus S C H L . 

2 7 ) Cerithium tricinctum B R . = Mar. incrustałas SCHL. 

2 8 ) Cerith. Lima. B R U G . — Mnrex scaber Or,iv. 
29) Eine Foluta oder Ancilla. 
3 0 ) Ein Comis, dem Comis striatulm BROCCHI am abn-

lichsten. 

I 2 0 4 -

Lagerung. 

In ganz Ostgallizien, Poilolien und der Bukowina ist das 
f<agerungsverhaltnifs der braunkohlenfiilirenden Sandsteine 
auf das deutlichste ausgesprochen. Sie liegen auf der Kreide 
auf, und werden zum grófsten Theil wieder vom Grobkalk be-
deckt, wie die auf Taf. VII. mitgetheilten Profile von mehre-
ren Punkten auch bildlich nachweisen. Am Fufse der Kar-
pathen in Pokutien und der Bukowina ist die Formation iiber-
greifend gelagert, bedeckt daher dort die Kreide ganz, und 
legt sich unmittelbar auf den Sandstein und die Steinsalzbil-
dung der Karpathen auf. Im Ganzen liegt die Formation ho-
• izontal, macht aber flachę Mulden und Sattcl, und an den 
Handern des grofsen Bassins sind die Schichten conform der 
Neigung der unterliegenden Gebirgsschichten ebenfalls etwas 
geneigt. Blofs die Schichten bei Baniowice und Felstyn ma-
chen davon eine Ausnahme, und fallen wie der Karpathensand-
stein gegen Siiden, wefshalb auch ihr Alter und ihre wahreLa-
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gerung noch ungewifs bleibt. Im nordlichen Polen und Preu-
fsen ist die Lagerung der plastischen Thon- und Braunkohlen-
formation nicht so deutlich ausgesproęhen. An der Weichsel 
und Nida sehen wir dieselbe bestimmt auf dem Kreidenmergel 
aufruhen; ebenso liegt sie in der Gegend von Thorn an der 
Weichse l , und ebenso auch in der Gegend von Łęczyce auf 
oolithischem Jurakalk und Kreidenmergel; aber schon an der 
Warta ist die Unterlage der Formation nicht mehr zu beob-
achten, und weiter nordlich im Plocker und Augustower De-
partement, und in Preufsen ist noch nirgends unter den bern-
steinfiihrenden Thon- , Sand- und Braunkohlenlagen dereń 
Grundgebirge gefunden worden. Wenn wir aber betrachten, 
dafs diese Gebirgsschichten genau dieselben sind ais zwischen 
Thorn und Płock an der Weichsel und iiberhaupt ganzlicli mit 
derselben Formation im nordlichen Deutschland iibereinstim-
men, so reęhtfertigt schon diefs unsere Ansicht, dafs die bern. 
sleinfiihrenden Schichten ebenso, d. h. iiber der Kreide ge-
lagert seyen. Diefs wird zur Gewifsheit erhoben, wenn wir 
bedenken, dafs der blaue plastische Thon und die Braunkohlen 
an der pommerschen und riigenschen Kiiste, an weichen der 
Bernstein ebenso, nur in geringerer Menge ais in Samland, 
von der See ausgewaschen wird, ganz bestimmt auf Kreide 
aufl iegen, und theils von solchen Gesteinen bedeckt werden, 
die man zum Grobkalk zahlen mufs, theils von diluvischem 
Lehm und Sand. Die kalkigen und quarzigen Braunkohlen-
sandsteine von Gallizien schliefsen ebenso Bernstein ein, wie 
der Thon und die Braunkohlen von Preufsen und Nord-Polen, 
und auch diefs diirfte fur die Gleichzeitigkeit dieser Gebilde 
sprechen, wenn gleich der petrographische Charakter der er-
stern defshalb von letztern verschieden ist, weil sie mit ge-
ringer Machtigkeit zwischen die kalkigen und muschelreichen 
Formationen der Kreide und des Grobkalks eingeschlossen 
sind. — Freilich ist der Bernstein und Retinasphalt nicht das 
alleinige Eigenthum dieser Formation, sondern ich habe oben 
schon gezeigt, dafs die fucoidenfuhrende Sandsteinformation 
der Karpathen in Gallizien, Ungarn und Mahren, und der 
glęichzeitige Sandstein der Alpen, ebenso wie der Lias-Schię-
fęr mit Algacites filicoides SCHL. an der neuen Welt bei Basel 
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Bernstein einschliefsen, und es diirfte defshalb jetzt ais ziem-
lich gewifs gelten, dafs die Bildung des Bernsteins von der 
Lias-Formation anfangend bis zur Formation des plastischen 
Thons reicht. Manche fiir zweifelhaft angesehene altere An-
gaben vom Vorkommen des Bernsteins in manchen Gesteinen 
bediirfen gewifs noch einer genauern Priifung, ehe man sie 
verwerfen kann, und zu.Gunsten meiner Ansicht vom Yor-
kommen des Bernsteins in Formationen, die alter ais der pla-
stische Thon sind, sprechen ganz bestimmt auch der Bern-
stein im Segeberger Gyps, im Mergel oder Kalkstein in Spa-
nien und am Libanon, im Mergel und Steinkohlen zu Wolkow 
und Uttigshof in Mahren. — Ich habe die Formation des 
plastischen Thons mit den Braunkohlen einstweilen zwar noch 
ais eine eigene betrachtet, der man gewóhnlich ihre Stelle 
zwischen Kreide und Grobkalk anwies. Yielleicht verschwin-
det aber dieselbe bald ganz aus der Reihe selbststandiger 
Formationen, da man im Pariser Bassin jetzt schon erkannt 
hat, dafs die dortigen Braunkohlen blofs Zwischenlager im 
Grobkalk bilden. Yon der hier geschilderten Gruppe der 
Sandsteine mit Braunkohlen in Gallizien und Podolien wird 
es durch ihre Yersteinerungen hóchst wahrscheinlich, dafs 
sie der untern Abtheilung des Grobkalks selbst angeliórt, 
mithin freilich meist unmittelbar auf Kreide liegt. Die bern-
steinfuhrenden Schichten in Preufsen und dem nordlichen Po-
len durften aber dayon noch zu trennen seyn. 

XIII. Capitel. 
Die Formation des Grobkalks im westlichen Polen 

und die jiingern Tertiar-Gebilde in Volhynien 
und Podolien. 

$ . 2 0 5 . 

Ferbreitung der Formationen. 

Die kalkigen und sandigen tertiaren Formationen iiber 
der Kreide, auf dereń genauere Erforschung durch die aus-



4 4 8 Ul. Abschn. Specielle Belrachlnng 

fiihrliche Arbeit der HH. Cuvier und A. Brongniart iiber die 
Gegend von Paris die Aufmerksamkeit der Geognosten ge-
leitet wurde, haben das Eigenthiimliche, dafs sie in der 
Begel nur in gewissen Bassins abgelagert sind, die mit ein-
ander nicht in Yerbindung stelien, so dafs die Lagerung 
und Verbreitung dieser jugendlicben Gebilde meist sehr un-
terbrochen und abgebroclien erscheint. Der Grobkalk und 
die darauf liegende und mit ihr innig verbundene Forma-
tion des tertiaren Muschelsandsteins zeigt in Polen, wo sie 
weit verbreitet sind, zwar auch eine ahnliche Art des Yor-
kommens auf manchen Punkten; allein noch ofter bilden 
sie nicht ganz unansehnliche Hiigelziige, welche an den 
Randem der grofsen Kreidebassins, also in einem hóheren 
Niveau ais die Kreide abgelagert sind. Diefs diirfte fur 
den polnischen Grobkalk etwas Charakteristiscbes seyn, und 
dafiir sprechen , dafs nach der Bildung der Kreide und des 
plastischen Thons eine temporelle Erhohung des Meer-Ni-
yea^s eintrat, aus weichen diese Bildungen hervorgingen, 
Seit wir das Pariser tertiiire Bassin genau kennen lernten, 
hat sich die Kenntnifs dieser ganzen Gebirgsclasse sehr er-
weitert. Anfangs suchte man alle in Italien, dem siidlichen 
Frankreich, der Schweiz und Deutschland aufgefundenen Ter. 
tiargebirge nur mit denen in dem Pariser Becken zu pa-
rallelisiren, und in dcm letztern wollte man sehr mannich-
faltige Formationen iiber einander unterscheiden. Jetzt hin-
gegen móchte ais ausgemacht gelten, dafs diese Unterschei-
dungen zu subtil und zum Theil nicht zulassig seyn diirf-
ten, und dafs die meisten siid- und osteuropaisclien Ter-
tiargebilde nicht mit den Pariser verglichen werden kón-
nen, sondern ein jiingeres Gebilde zusammensetzen, das 
man nach seinem weitverbreiteten Yorkommen in Italien 
das s u b a p e n n i n i s c h e nennt. Im westlichen Polen halte 
ich die untersten Schichten iiber der Kreide fiir parał lei 
mit dem Pariser Grobkalk, die obern mehr sandigen hin-
gegen habe ich davon getrennt, und ais besondere Forma-
tion mit dem Namen t e r t i a r e r M u s c h e l s a n d s t e i n be-
zeichnet. Im ostlichen Polen und namentlich in Podolien 
scheint eine solche Trennung schwieriger zu seyn. Dort 
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herrsclien offenbar mehr subapenninische Gebilde, die sich 
nach unten zu aber mit braunkohlenfiihrenden Schichten yer-
binden, welche im Gestein und in den Petrefacten dem west-
polnischen Grobkalk ahnlich sind. Einstweilen habe ich es 
mithin vorgezogen, alle in Ost- und Siid-Polen abgelagerten 
Tertiarschichten hier mit dem westpolnischen Grobkalk zu-
sammen zu betrachten, und mufs es der Zukunft ilberlassen, 
eine scharfere Granzlinie in jenen Gegenden auszumitteln. 
Yon diesem Gesichtspunkt ausgehend, bezeichne ich mithin 
auch die Verbreitung dieses grofsen Gebildes. Yon Westen 
nach Osten fortschreitend, bildet dasselbe folgendeBassins und 
Zuge: 

1) Das kleine B a s s i n v o n K o r y t n i c e unweit Sobkow 
an der Nida. Hier ist der Grobkalk blofs in einem kleinen 
Busen zwischen hóhern Bergen von oolithischem Jurakalk und 
Muschelkalk bei den Dorfern Korytnica, Jawor, Lipa und Cho-
mentow auf '/4 Quadratmeile abgelagert. 

2) Der Pinczower Zug. Von Skowrona an der Nida an-
fangend, bildet er hier die nicht ganz unanselinlichen Berge 
bei Pińczów und gegen Siidost am linken Nida-Gehange fort 
nach Pogusice und Krochowiska, und yerbreitet sich von da 
bis Szaniec, Galów und Uników, zusammen auf circa l1/, Qua-
dratmeilen Flachę. 

3) Die P a r t i e v o n B a s s o w i c e . An dem linken Ge-
hange des llachen sumpfigen Thals, das von Chmielnik gegen 
Połaniec seine Richtung nimmt, bildet der Grobkalk einen 
isolirten Hiigelzug bei den Dorfern Balice, Polanki, Basso-
wice und Osiek. 

4) P l a t e a u v o n S t o b n i c a . Zwischen der Niederung 
bei Stobnica und der untern Nida-Niederung eiheben sich 
Hugelreihen, die zu einem einige 100 Fufs iiber die Weichsel 
erhobenen Plateau zusammenfliefsen. Hier erscheint der Grob 
'•alk bei Widuchowa bei Busko, yerbirgt sich gegen Siidost 
unter tertiarem Muschelconglomerat, erscheint aber wieder bei 
Skotniki, und yerbreitet sich von da iiber Sułkowice, Kików, 
Smogorzów, bis nahe an Stobnica, und iiber Suchawola und 
Woiecka bis Piercice am Weichselgehange. 

P"S«B, geognęst. Besehreil), T»n Poleo, II, 29 
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5) D e r Z u g v o n H a k ó w , S z y d ł ó w und S t a s z ó w * 
Am Fufse der Uebergangsquarzfelsberge zwischen Dole-
szyce und Raków zeigt sich von Mendrów iiber Drogoble 
bis Raków eine Partie von Grobkalk, fast rundum mit tie-
fen Sandfeldcrn eingeschlossen, unter denen der Grobkalk 
in einzelnen Inseln auf dem Wege von Raków nach Potok 
heryorstofst. Diese zeigen die Yerbindung mit der grofsern 
Partie auf dem Plateau von Rudki iiber Brzeziny, Ossówka 
bis Szydłów. Bei Korytnica und Kotuszow, durch eine Par-
tie von Grauwacke unterbrochen, setzt der Grobkalk sodann 
iiber Kurozwęki und Ponik nach Staszów und von da am 
Gehiinge des Czarna-Thals iiber Ritwiani und Czeka bis 
fast zur Weichsel fort. 

6) Bei J a n i k ó w unweit Ozarow ist diesseits der 
Weichse l der letzte Punkt, wo sich eine isolirte Partie von 
Grobkalk zeigt. 

Die Weichsel unterbricht von da an gegen Osten den 
Zug der tertiaren Gesteine ungefahr 10 Meilen lang. Sie 
erscheinen wieder im siidlichen Theile der Lubliner Woi-
wodschaft und bilden hier 

7 ) e i n e n B e r g z u g am w e s t l i c h e n R a n d e des 
B a s s i n s v o n Z a m o ś ć . Der Grobkalk findet sich zuerst 
in Westen am Fufse der Berge von Turobin, bildet die 
Berge zu beiden Seiten des Lada-Thals bei Goray und 
Frampol, weiter óstlich die nicht unansehnlichen Berge bei 
Smorin, Trzęsziny, Lipowiec bis Zwierzyniec am Wieprz, 
und erfullt sodann das sandige Bassin in den grofsen Wal-
dern der Zamoyski'scben Ordinats-Giiter zwischen Josefow, 
Krasnobrod und Tomaszow, und setzt nach Gallizien hinein 
fort bis Narol und Lipie. Abgesonderte isolirte Partien 
davon ragen aus der sandigen Niederung zu beiden Seiten 
des Tanew-Flusses bei Bilgoray und Tarnogrod hervor. 

8) Im B a s s i n v o n L e m b e r g sehen wir den Grob-
kalk mehrere Partien bilden zu Mokratyn bei Żółkiew, bei 
Holosko, Kamionka, am Sandberg und Slowita unweit Lem-
b e r g , unweit Janów und bei Rozwadow, Rozdól und Miko-
lajew am Dniester. 

9) P l a t e a u yon P o d o l i e n und Y o l h y n i e n / Auf 
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dcm ganzen Plateau von Podolien ist iiber der Kreide und 
dem Braunkohlensandstein, der dem Grobkalke zum Theil 
untergeordnet seyn mag, vielleicht ohne Unterbrechung die 
Formation des Grobkalks und der mit ihm verbundenen jiin-
gern Schichten abgelagcrt, aber wieder mit Lehm und fet-
ter Steppenerde bedeckt, daher man dieselbe gewóhnlich 
nur an den in dieser Ebene eingeschnittenen steilen Flufs-
ufern und Thalgehangen anstehen sieht. Wir kennen sie 
in Gallizien am linken Gehange des Koropec-Flusses von 
Podhayce abwarts bis zum Dniester; im Thale der Stripa 
von Biały Kamień an iiber ZloczóW, Pluchow, Zborow, am 
rechten Gehange herab iiber Złotnik und Buczacz bis wie-
der zum Dniester; am podolisclien Sereth von oberhalb Tar-
nopol an beiden Seiten uber Mikulnice, Trembowla, Czort-
kow, Bilcze bis Załesczyki am Dniester, und ebenso auf dem 
Plateau zwischen dem Sereth und Podhorec (oder Zbrucz-
Flufs), bei Chorostkow und von da siidlich herab bis Kru-
lówka. Ferner erseheint sie am obern Podhorec zwischen 
Wolczyska und Tarnaruda; im russischen Podolien im obern 
Theile des Smotryca-Thals oberhalb Felstyn und weiter ab-
warts zwischen dem Smotryca- und Tanawka-Flusse bei 
Smodrin, Smotryca und Kaminiec podolski. Noch mehr ver-
breitet zeigt sich der Grobkalk am obern Bog oder Boh. 
Von Czarny Ostrów an, wo der Bog seinen Namen be-
kommt, erstreckt er sich abwarts bis Holoskowa und bis 
Snitówka am Flusse Wolczek, der bei Międzyboża in den 
Bog fallt, wo er sich unmittelbar auf den Granit des podo-
lisch - siidrussischen Plateau"s auflagert. Rechts vom Bog 
verbreitet sich der Grobkalk nach dem Flusse Zhar, und 
granzt hier wieder oberhalb Latyczew an den Granit. Am 
Flusse Kos zeigt er sich von Bar an abwiirts iiber Męzyrów 
und Brehylów bis an den Granit, in wełchen bei Winnica 
sich der Bog eingeschnitten hat. In Volhynien liegen die 
Tertiargebilde iiber der Kreide in der Gegend von Krze-
miniec besonders reich an Petrefacten bei Zalisce, Zuliowce 
•md Stary Konstantynów. Sie ziehen sich gegen Norden 
7 Meilen fort bis in den Kreis Rowień und nach Osten bis 
in den Kreisj Ostróg. 

2 9 * 
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10) D i e k a l k i g e S t e p p e ara D n i e s t e r u n d un-
t e r n B o g b i s z u d e n U f e m d e s s c h w a r z en M e e r e s . 
Am Ufer des Dniesters beginnt bei Babin unweit Zalesz-
czyki ein Zug tertiiirer Kalksteine (Grobkalk mit jiingern 
Schichten), der ohne Unterbrechung bis zum schwarzen 
Meere reicht. Man kann ihn verfolgen iiber Chocim, Stud-
nica, Ustrzyska, wo der Grobkalk wieder auf einer Art 
Granit ruht, iiber Kałusz und Jaryszow, wo er sehr ooli-
thisch erscheint und bis Mohilew auf Kreide anfruht. Von 
Mohilew und Jamból an, wo der Dniester die letzten Strom-
schnellen oder kleinen Wasserfalle iiber tiefliegende Granit-
und Schieferschichten bildet, yerbreitet sich der Grobkalk 
aufwarts an den Fliissen nach Janusgrod und Szarogrod auf 
der Ebene zwischen dem Dniester und Bog. Von Jampol 
am Dniestcr abwarts zwischen Raszków und Jaorlik und bis 
Tiraspol herrscht iiberall sandiger, fester und oolithischer 
Grobkalk, und yerbreitet sich westwarts bis Kischenau in 
Bessarabien. Von Tiraspol bis Maniak, wo der Dniester in 
seinen Liman fallt, scheinen mehr jiingere muschelreiche 
Schichten den wahren Grobkalk zu bedecken. Von Jaorlik 
an auf der nordlichen Seite der Steppe Jedisan oder West-
Nogay yerbreitet sich Grobkalk iiber Balta gegen Osten 
nach dem Bog hin. An diesen finden wir unterhalb Bohu-
pol, wo die Siniucha in den Bog fallt, zwischen Konstanty-
nówka und Achmeczet den letzten Granit und die letzten 
Wasserfalle des Bogs, und eine Meile unterhalb Alexan-
drowski steht zuerst wieder Grobkalk an. Er zeigt sich 
ausgezeichneter in Hiigeln oft von Sand unterbrochen bei 
Wosnosensk, wo die Mertwawoda in den Bog fliefst. So 
setzt er fort bis Nikolajew am Einflusse des Ingul. Von 
hier an ziehen sich am Ufer des schwarzen Meeres bis 
Odessa hin muschelreiche tuffartige Kalkschichten, die jiin-
ger ais Grobkalk sind. Von Nikolajew noch 62 Werste ge-
gen Norden bei Tkatschik am Bache Gramoklea, der in den 
Ingul fallt, zeigt sich noch tertiarer Kalkstein, und 25 Werste 
weiter an der Gramoklea aufwarts kommt wieder der Granit 
zum Yorscheine. Gegen Siidosten hingegen von Nikolajew 
zieht sich der tertiare Kalkstein nach dem Dnepr bei Cher-
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son liin und von da weiter durch die Steppe nach der 
Krimm. Auf der Strafse von Perekop nach Achmeczet 
hebt er sich zwischen Dschalair und Uschum an einem 
feuchten Salzgrunde pJótzlich heraus, und bildet nun meist 
frei zu Tage liegend die ganze Steppe der Krimm, wo er 
zwischen Burunduk und Theodosia auf Kreide, zwischen 
Kloster St. Georg und Balaklawa auf Conglomerat und al-
term Kalkstein aufliegt. Es ist diefs das Gestein, das Hr. 
v. Engelhard Muschelkalkstein der Steppe genannt hat, und 
welches sich am nordlichen Ufer des Asow'schen Meeres 

* 

von der Berda an, wo das Granitplateau endigt, bis Tscher-
kask am Don verbreitet. 

11) In d e r B u k o w i n a u n d M o l d a u . Siidwarts vom 
Pruth treffen wir ferner den Grobkalk am Ceciner-Gebirge 
siidlich von Czernowitz in der Bukowina, in der Gegend 
der alten Hauptstadt Sutschawa, bei Lazaroi am Zusammen-
llusse des Sereth und der Sutschawa, zwischen Jassy und 
dem Pruth und in der Steppe ostlich von Faltscbi jenseits 
des Pruth. 

206. 
Zusammensetzung und petrographischer Charakter der For-

mation im westlichen Polen, vorziiglich im jetzigen 
Kónigreiche. 

Die Gesteine, aus denen die Formation im westlichen 
Polen bis zum Bug zusammengesetzt ist , sind nicht sehr 
mannichfaltig. Im Allgemfcinen besteht sie nur aus zwei 
Hauptgliedern, welche ich mit den Namen: 

s a n d i g e r G r o b k a l k und 
p i s o l i t h e n a r t i g e r G r o b k a l k (Pisolithen-Kalkstein) 

bezeichne, von denen in der Rcgel der erstere die untern 
und altem Schichten, der zweite aber die obern Schichten 
bildet. 

D e r s a n d i g e G r o b k a l k ist zweifacher Art, ein 
vóllig lireidenweifser, sehr milder, groberdiger Kalkstein, 
der wenig Sandkórner, aber eine unendłiche Menge zerrie-
bener Zoophyten und Conchylien enthalt. • Er bricht in 
machtigen horizontalen Schichten, farbt fast eben so stark 
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wie Kreide ab, und ist friseh gebrochen so milde, dafs er 
mit stumpfen Holzaxten zu Platten, Quadern, Łeichensteinen 
und andern groben Bildhauerarbeiten bearbeitet wird, an 
der Luft aber allmahlich mehr erhiirtet. Diese Art findet 
sich am ausgezeichnetsten bei Kików, Sułkowice und Pier. 
cice unweit Stobnica, zu Polana bei Lemberg und zu Mi. 
kolajew am Dniester. In der Regel sind deutliche Conchy-
lien darin selten, haufig aber Eschariten und andere spon-
gienartige Zoophyten. Seltener wird er mehr dicht, nimmt 
dann Cerithien, Pectunculus-Arten, wohl auch kleine Palu-
dincn wie bei Mainz auf, wie unter andern zu Chorostkow 
westlich von Huszyatyn am Podhorec-Flufs. Hier hat das 
Gestein noch die besondere Eigenthumlichkeit, dafs es auf 
frischcm Bruch ausgezeichnet sauer schmeckt, wovon ich 
die Ursache nicht kenne. 

2) Der gemeine sandige Grobkalk hingegen ist mehr 
gelblich und graulieh tingirt, und ein sehr innig mit zarten 
Sandkórnern und seltener mit noch żartem Glimiuerschupp-
chen gemengter, theils dichter, theils poróser Kalkstein, 
ebenfalls sehr mild und zerreiblich und angefullt mit schó-
nen zahlreichen Conchylien. Durch Aufnahme von noch 
mehr Sand geht er zuletzt in einen kalkigen Sandstein iiber, 
welcher hier und da dam von Fontainebleau ahnelt. Manche 
Schichten sind ganz aus Nummuliten zusammengesetzt, und 
aufserdem wechselt er mit chloritischen und reinen weifsen 
Rollsandschichten, schwachen Thonlagen und yeranderlichen 
Schichten dichterer Kalksteine ab. Am ausgezeichnetsten 
sehen wir diese Art bei Korytnice und Lipa unweit Sobkow 
in den Pinczower Bergen, bei Szaniec, bei Lipowiec und 
Zwierzyniec zwischen Frampol und Tomaszow, bei Rozwa-
dow unweit Mikolajew am Dniester, und in der Gegend von 
Lemberg. 

3) Den p i s o l i t h e n a r t i g e n G r o b k a l k , ein Gestein, 
welches vox'zugsweise Polen anzugehóren scheint, finde ich 
anderwarts noch nicht beschrieben. In der kreidenartigen 
Masse des sandigen Grobkalks sondern sich haufig traubige 
und nierenfórmige Kórner einer dichtern, weifsen, gelben 
und grauen Kalkmasse aus, welche im Innern theils concen-
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trisch schalig abgesondert sind, theils eine zellige zoophy-
tenartige Masse darstellen. Diese Kórner gleiehen, wenn 
sie nur so grofs wie Erbsen und Bohnen sind, dem Karls-
bader Erbsenstein sehr, nur dafs sie immer traubige Ober-
(lache haben. Sie treten oft so dieht an einander, dafs sie 
sich beriihren, und dann entsteht ein sehr fester meist gelb-
lich gefarbter, mit vielen Turritellen und hohlen Wurm-
róhren angefiilltcr Kalkstein, in welchem die pisolithen-
artigen Kórner mehr in einander verfliefsen. Auf andern 
Punkten werden diese Kórner so grofs, wie Billiardballc, 
und liegen durch zerreibliche Kalkmasse nur so locker yer-
bunden auf einander, dafs sie leicht sich loslósen und die 
entblófsten Gehange in zahlreicher Menge bedecken. So 
ausgezeichnet ist mir diese sonderbare Felsart, die ich an-
derwarts noch nirgends sah, besonders beim Stadtchen Ra-
ków bekannt. Diese Pisolithenkórner und Knollen sind 
ganzlich yerschieden von den Oolithkórnern des Lias- und 
Jurakalksteins; ihr aufseres Ansehen und die zuweilen noch 
im Innern sichtbare spongieuse Natur haben mich zu der 
Ueberzeugung gefiihrt, dafs sie alle von thicrischen Korpern 
und namentlich von den schon im lebenden Zustande ver-
kalkenden Nulliporen abstammen. Dic grófsern Knollen von 
Raków stimmen in der Gestalt so vollkommen mit Nulli-
pora byssoides LAM . , und Nullipora racemosa G O L D F C S S iiber-
ein, dafs ich sie geradezu fiir dieselben Rórper crklaren 
mufs. Auf noch andern Punkten stecken in der lockern 
Kalksteinmasse eine Menge vollkommen rundę Rugeln von 
festerer Bescliaffenheit, dafs es aussieht, ais waren Kartat-
schen- und Kanonenkugeln in einen Erdwall hineingeschos-
sen worden. Am ausgezeichnetsten sah ich diefs vor eini-
gen Jahren in einem jetzt ziemlich yerfallenen Steinbruch 
oberhalb Skotniki bei Busko. 

Nach oben zu geht der feste Pisolithenkalkstein all-
mahlich in ein Conglomerat iiber, welches aus ahnlichen 
Pisolithenkórnern und fremdartigen Geschieben besteht, und 
welches ich unter dem Namen P i s o l i t h c n - C o n g l o m e -
rat zur folgenden Formation zahle. 

Aufser Pectiniteu und Turritellen sind im Pisolithen-
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kalkstein andere Petrefacten nur selten oder doch wenig. 
stens schlechter erhalten ais im sandigen Grobkalk. 

In Ostgallizien, Podolien und der Bukowina verlauft 
sich der Pisolitlien-Kalkstein zum Theil in ein formlich 
oolithisches Gestein. Bisher glaubte man, dafs alle oolithi-
schen Gesteine unterhalb der Kreide gelagert waren; allein 
Podolien beweist, dafs es auch noch einen oolithischen Grob-
kalk iiber der Kreide gibt. Ilierher gehort der ausgezeich-
nete oolithische Kalkstein vom Ceciner Berge bei Czernowitz 
in der Bukowina, einige Gesteine zwischen Mohilew und 
Łatyczew am Dniester, andere zwischen Tiraspol und Du-
bassory an demselben Flusse. Die letztern sind gelblich-
weifs, feinkórnig, wahrcm Roogenstein ahnlich. Die Schich-
ten scheinen sehr jugendlich zu seyn, denn sie schliefsen 
schon Flufsmuscheln, namentlich kleine Anodonten ein. Die 
kleinen Kórner sind aus concentrischen Schalen zusammen-
gesetzt, die abwechselnd weifs und schwarz sind. Die letz-
tern bestehen aus einer pulverigen Substanz, die einem 
Manganoxyd ahnelt, aber nach Razumowski den Borax vor 
dem Lóthrohre nicht farben. Weiter aufwarts am Dniester 
ist es bemerkenswertli, dafs die oolithischen Kórner oft 
einen runden oder irregularen Kern von weifslichem oder 
blaulichschwarzem ęuarz einschliefsen, dem Quarz ahnlich, 
der im Granit des podolischen Plateau's yorkommt. Hier-
her scheint auch ein Gestein zu gehoren, welches Razu-
mowski yon Kamenetz in Volhynicn anfiihrt. Es ist ein 
weifser und grauer zerbrechlicher, fast zerreiblicher Kalk-
stein mit Chamiten ( Ycnericardien?), Cerithien und kleinen 
Flufsmuscheln. Er enthalt spathige Kórner von braun-
schwarzer Farbę, dereń Textur aber nicht schalig ist, von 
irregular spharischer Gestalt, iiufserlich mit kleinen Facetten 
bedeckt wie Polyeder. Ebenso lindet sich ein ausgezcich-
neter oolithischer Kalkstein, der dieser tertiaren Formation 
angehórt, bei Jaryszow am Dniester. Der Grobkalk der Kry-
mischen Steppe ist ebenfalls nach v. Engelhardt, wenn er 
gelb gefarbt ist, roogensteinartig, aus kleinen Kiigelchen lo-
cker zusammengesetzt, mit unbestimmbaren Muschelspuren, 
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und nach Pallas haben manche Schichten der tertiaren Kalk-
steine am Asowschen Meer auch oolithische Structur. 

Der pisolithenartige und der ihm correspondirende ooli-
thische Grobkalk von Podolien, von dem nachher die Rede 
ist, nimmt in den Nordkarpathen-Landem einen grófsern 
Flachenraum ais der sandige Grobkalk ein. Ich habe auf 
meinen geognostischen Karten diese Gesteine gesondert an-
gedeutet. Diesseits der Weichsel finden sich diese Gesteine 
sehr ausgezeichnet auf dem Plateau von Stobnica, bei Raków, 
bei Szydłów, zwischen Szydłów, Kurozweki und Staszów und 
von da gegen Ritwiani herab. Jenseits der Weichsel im Thal 
unterhalb Goray, zu Holosko und an andern Punkten bei Lem-
berg, zu Mokratyn bei Żółkiew, und am meisten verbreitet 
auf dem Platean von Podolien und in der kalkigen Steppe 
langs dem Dniester bis gegen Odessa. Sehen wir uns nach 
Analogien dieser sonderbaren pisolithenartigen Ralksteine in 
der Grobkalkformation anderer Lander um, so sind diese 

'allerdings selten, fehlen aber doch nicht ganzlich. Zuerst 
stimmt der Pisolithenkalkstein von Staszów, von Ossówka 
bei Szydłów und von Holosko bei Lemberg vollkommen mit 
dem sogenannten L e i t h a k a l k im Bassin von W i e n , wcl-
cher dort aber eine etwas jiingere Stelle ais in Polen einzu-
nehmen scheint. 

Demnach ist die petrographisclie Uebereinstimmung ge-
wifs, und wenn trivielle Benennungen der Gesteine und For-
mationen in der Geognosie denen vorzuziehen sind, die auf 
blofs theoretischen Ansichten heruhen, so wiirde es nicht 
unzweckmiifsig seyn, fur diesen Theil der Grobkalkformation 
den Namen L e i t h a k a l k allgemein zu adoptireri. — Ein 
anderes Analogon fand ich erst unliingst in dem lehrreichen 
Memoire sur la craie et sur les terrains terliaires dii Cotenlin 
par Mr. DESEJOYERS *). Er nennt S. 197 und 217 einen 
Theil des Grobkalks bei Orglandes in Cotentin Calcaire con-
cretionne pisolithique, und seine Beschreibung davon stimmt 
so Yollkommen mit dem polnischen von mir jetzt geschilder-

*) Siche in den Memoires de la societe d'histoire naturelle de Paris 
Tom. II. Par t . I. p. 176 scj. 
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ten Pisolithenkalkstein iiberein, dafs ihre Identitiit kaum zu 
bezweifeln ist. Schon der Umstand, dafs ich und Hr. Des-
noyers, ohne von einander zu wissen, einem Gesteine dersel-
ben Formation gleichen Namen beilegten, mag dafur deutlich 
sprechen. 

2 0 7 . 

Schichtungs-Profi.le einzelner Punkte. 

Wenn der vorige §. nur die beiden Hauptglieder der 
polnischen Grobkalkformation schilderte, so mufs ich nun-
mehr noch erwahnen, dafs aufserdem darin noch andere min-
der bedeutende untergeordnete Schichten yorkommen, welche 
keine allgemeine Verbreitung haben, dazu gehóren: 

Schichten von Sand und Sandstein, 
Walkererde und Letten, 
dichte und poróse Kalksteine, 
zerreibliche Kreidenschichten, 
Chlorit oder griine Eisenoxydul-Silicate, und 
Manganoxyd. 

Es wird am zweckmafsigsten seyn, einige Schichtungsprofile 
zu schildern, wie sie sich an mehreren Punkten darboten, 
und dabei das Nóthige von den untergeordneten Schichten 
beizubringen: 

1) Steinbruch von Skotniki małe unweit Busko. 

Dammerde, 
kugelig abgesonderter miirber Grobkalk, 
milder Pisolithenkalkstein mit grofsen Pectiniten, 
sandiger Grobkalk, mit abwechselnden Schichten von 

festem Pisolithenkalk, 
schieferiger Letten, 
sandiger Grobkalk, 
Kreidenmergel mit Fraueneisstiicken am Fufse der Hiigel. 

2) Schlucht von Ossówka bei Szydłów. 
Die Schlucht, welche vom Dórfchen Ossówka nach der 

kleinen Stadt Szydłów (westl ich von Staszów) lauft, hat die 
Schichten der jiingsten tertiarcn Muschelsandsteine jener Ge-
gend bis auf eine au6 der Tiefe heryorstofsende Kuppe von 
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Uebergangskalkstein mit Bleiglanzgangen durchscbnitten. Da-
durch ist zwischen Ossówka und Szydłów folgendes Profil 
entblófst worden *): 

Felsen von Pisolithen-Conglomerat, 
fester Pisolithenkalkstein, 
Schicht von locker aufgehauften traubigen Pisolithen-

knollcn (Nulliporen), 
graue Kalksteinschicht mit viel Nummuliten, 
sehr fester Pisolithenkalkstein mit Turritellen und Den-

taliten, 
Uebergangs.Kalkstein. 

3) Das linkc Thalgehauge bei Staszów. **) 

Die Gegend um Staszów ist mit Pisolithenkalkstein und 
noch jiingern Schichten bedeckt, welche ich zur nachfolgen-
den Formation zahle. Unter dem erstern Gesteine stófst nahe 
an der Stadt ein Hiigel von Blattergyps zu Tage, dessen 
Uebereinstimmung mit dem an der Nida beweist, dafs er der 
Gypsbildung der Kreidenformation angehort. Ein schónes 
Profil gcwahren kleine Steinbruche, welche gleich unterhalb 
der Stadt am linken Thalgehange betrieben werden. Hier 
findet sich von Tage nieder folgende Schiclitenfolge: 

1) Dammerde. 
2) Ein rauchwackenahnlicher sehr fester poróser Kalk-

stein ohne Muscheln , 6 Fnfs stark. 
3) Ein ganz dichter gelblichgrauer, fester Kalkstein mit 

vielen und schonen kleinen Pectiniten, 3 F. stark. 
4) 3 Zoll schneeweifse, zerreibliche Kreide, die sich 

tiippelartig anfiihlt. 
5) 1 Fufs fester kieseliger, sehr poróser lichtgrauer Kalk-

stein mit kleinen Druscn von (Juarzkrystallen, 
(>) 3 Zoll ockergelber Sand, mit viel Chlorit gemengt. 
7) 12 Zoll schieferige Walkererde, mit einer 2 — 6 Zoll 

starken Lage von weifsem krystallisirtem schwefelsaj>rem 
Strontian. 

*) Man vergl. Taf. VI. Fig. 4. 
**) Man vergl. Taf. VI. Fig. 5. 
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8) 6 Zoll gelber und gruner Chloritsand , mit kleinen 
nierfórmigen Knollen einer weifsen kreidenartigen Masse. 

9) 8 Fufs gewóhnlicher fester Pisolithenkalkstein und 
darunter bei der Stadt 

Klattergyps der Kreidenformation. 
Dieses Profil weicht von allen andern ab, die ich beob-

achtet habe , und vorziiglich sind die Schichten sub 2) und 3) 
aufftillig. Niemand wiirde diese fiir so jungę Kalksteine hal-
ten, wenn man sie nicht hier iiber dem Pisolithenkalkstein 
gelagert sahe. Die chloritischen Schichten gleichen denen 
im Grobkalk bei Paris. 

4) Berge von Pińczów hinter dem Schlofs. *) 
Miirber Pisolithenkalkstein, 
sandiger Grobkalk mit vielen Conchylien, 
fester Pisolithenkalkstein, 

sandiger Grobkalk mit vielen zweischaligen Muscheln, 
eine an 20 Fufs machtige Schicht, die fast nur allein 

aus Nummulites discorbiniformis zusammengesetzt ist, 
V an 10 Lachter machtiger dichter sandiger Grobkalk mit 

yielen Nummuliten, 
sehr miirber sandiger Grobkalk mit zahllosen Denta-

liten, 
eine einige Zoll starkę Lage von Schwarzem zerreib-

licliem Manganoxyd, 
gruner chloritischer Letten, der Walkererde ahnlich, 

6 Zoll, 
gruner chloritischer Sand, 2 Fufs. 
sandiger Grobkalk, 
Kreidenmergel. 

In diesem Profil ist die chloritische Sandschicht ganz der 
bei Staszów gleich, aber schwefclsauern Strontian fand ich 
hier nicht. Merkwiirdig ist die Schicht von Manganoxyd, 
von dessen Vorkoramen mir anderwarts im Grobkalke noch 
nichts bekannt ist. Die Nummulitenschichten sind hier am 
machtigsten, es sind dieselben wie bei Szydłów. 

*) Man vergl. Taf. VI. Fig. 6. 
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5) Plateau von Stobnica am Abbange gegen tiie Niederung 
der Nida. 

Pisolithen-Congloroerat von Bronina bis Sinogorszow, 
fester Pisolithenkalkstein, besonders bei Stobnica, 
kreidenartiger Pisolithenkalkstein bei Piercice, 
sandiger ltreidenartiger Grobkalk vonKikowund Piercice, 
plastischer Thon mit kleinen Meermuscheln schon in 

der Niederung, darunter 
13 — 1 5 Lachter Gyps, und dann 
Kreidenmergel. 

6) Die steilen Gehange des Lada-Thals zwischen Goray und 
Frampol im Łubliner Departement. 

Grobe Muschel . und Pisolithen-Conglomerate auf den 
Hohen der Berge, 

fester Pisolithenkalkstein, 
30 Fufs machtige dunkelberggrune erdige 'Schicht aus 

viel Chlorit und fein zertheiltem Schwefelkies , wenig 
Sand und Thon gemengt, 

fester Pisolithenkalkstein, 
sandiger, miirber, etwas glimmeriger Grobkalk mit 

Conchylien. 

Hier ist die Chloritmasse am allermaclitigsten, und nir-
gends wie hier hat sie sich mit Schwefelkies gemengt gezeigt 
Die Masse ist so schon griin, dafs sie im geschlemmten Zu-
stande so gut wie Veroneser Erde ais Malerfarbe dienen 
konnte. 

7) Der Sandberg bei Lemberg. *) 
Dammerde, 
kalkige Sandbreccie, 
weifser Rollsand, 
quarziger Sandstein mit Muscheln, 
sandiger Grobkalk , mit Mergelschichten wechselnd, 
blauer Braunkohlensandstein mit Bernstein und See-

muscheln, 
Kreidenmergel (Opoka). / 

*) Man vergl. Profil Taf. VI. Fig. 
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Die eingeklammerten Schichten seheinen hier nicht mehr 
zur Formation des Grobkalks, sondern zu dem jiingern Mu-
schelsandsteine zu gehóren; doch ist diefs nicht ganz gewifs, 
weil die folgenden Profile auch Sand und Sandstein unterhalb 
eigentlichem Grobkalk nachweisen. 

8) Dic stadtischcn Stcinbriichc nordwestlich von 
Lemberg. *) 

S r Lehm mit Lymnaeen und Heliciten, 
Jeisenschiissiger Sand und Sandsteinwacken mit Stucken 

~ ę von Raseneisenstein, 
/•Mergel und poróser l Rollsand und quarziger 
\ locheriger Kalkstein / Sandstein, 
lquarziger Sandstein mit Yenericardien, 
(.Rollsand, 

sandiger Grobkalk mit Pectiniten, 
kalkiger, blaulicher Braunkohlensandstein mit Pectiniten. 

9) Slowita bei Lemberg. **) 

Rollsand, 
Muschelsandstein, 
Grobkalk mit Korallen, 
Rollsand mit einigen Mergel - und Lettenlagen, 
sandiger Grobkalk mit yielen Conchylien, 
Braunkohlensandstein, 
Kreidenmergel. 

10) Profil bei Tarnopol. ***) 

Dammerde und Lehm 6 Fufs, 
mergeligsandiger Grobkalk 6 Fufs, 
dichter Grobkalk mit Conchylien 6 Zoll, 
kalkiges Trummergestein mit einzelnen Lagen von dich-

tem Kalkstein 3 — 5 Fufs, 
quarziger Sandstein nnd Róllsand 6 Fufs, 
sandiger Grobkalk mit Yersteinerungen. 

•) Siehe Profil Taf. VI . Fig. 10. 
**) Siehe Profil Taf. VI. Fig. 11. 
***) Siehe Taf. VI. Fig. 1 2 . 
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11) Podhoreaer Schlucht siidlich von Brody. *) 
Dammerde und Lehm, 
quarziger Grobkalk, 
Bollsand und Musehelsandstein, 
quarziger Grobkalk, 
Sand. und Musehelsandstein, 
Braunkohlensandstein mit 2 Braunkohlenlagen, 
sehreibende Kreide. 

12) Postolówka am Podhorce-Flufs. **) 
Lehm, 
sandiger Grobkalk, 
kreidenartiger Grobkalk mit sauerrn Geschmacke, 
oolithischer Grobkalk, 
blaue und griine Thonsehiehten, 
blauer Orthoceratiten - Kalkstein. 

13) Czortkow am podolischen Seretli. ***) 
Dichter Kalkstein, 
mergeligsandiger Grobkalk, 
Braunkohlensandstein, 
Orthoceratitenkalkstein. 

14) Babin am Dniester. f ) 
Lehm, 
sandiger Grobkalk, 
Gyps mit gediegenem Schwefel , welcher der Kreide an-

gehort, 
rother Sandstein (old red Sandstone). 

15) Zalcsczyhi am Dnie9ter. f f ) 
Gyps, 
kugelig abgesonderter Grobkalk, 
sandiger Grobkalk, 
plastisclier Thon, 
rother Sandstein, 
Orthoceratitenkalkstein. 

*) Siehe Taf. VI. Fig. 13. 
**) Siehe Taf. VI. Fig. 17. 
***) Siehe Taf. VI . Fig. 18. 
t ) Siehe Taf. VI. Fig. 13. 
f f ) Siehe Taf. VI . Fig. 16. 
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Dieses Profil bietet allein einen Gyps iiber Grobkalk dar, 
und dieser allein diirfte dem Pariser Gyps parallel seyn. 

In Ostgallizien finden sich aufserdem noch einige beson-
dere Abanderungen des Grobkalks. Dahiii gehort 1) ein 
brauner ziemlich dichter Kalkstein mit Ampullaceen unweit 
Brody; 2) selten sind solche Abanderungen, worin neben 
Yenericardien, Modiolen und Cerithien auch Siifswasser. 
schnecken, namlich Łymnaeen, yorkommen. Diefs ist der 
Fali bei Biały, Kamień, Tarnopol und unweit dayon bei 
Zablotówka. 3) In der Gegend '/4 Stunde óstlich von Janów 
findet sich ein Kalkstein yon sehr yeranderlichem Charakter, 
theils blaulich, theils gelblich, so dicht wie Jurakalkstein, 
mitunter mergelig und gebandert, auch zerfressen und poroś. 
Diese Yarietaten wechsellagern unter sich und mit quarzigem 
Sandstein. Dieser letztere ist mit Chloritkórnern gemengt, 
geht einerseits in reinen festen Quarz, andererseits in losen 
Sand iiber, fiihrt etwas kohlige Substanz, aber keine Muscheln. 

§• 208. 

Petrographischer Charakter der tertiaren Gebilde i/n iist-
lichen Polen, d. h. in Folhynien, Podolien und am 
schwarzen Meer in Siidrnfsland. 
Mannichfaltiger ais im westlichen Polen sind die Schich-

ten, welche in Wechsellagerung mit einander die Tertiar-
gebilde in Yolhynien , Podolien und am schwarzen Meere zu-
sammensetzen. Nur einige der untern Glieder entsprechen 
den Arten des Grobkalks, welche ich yorher schilderte, aber 
auch diese haben sich in Osten mit yielem Thon und Braun-
kohlen yerbunden, die im westlichen Polen fast ganz fehlen. 
Die obern Glieder hingegen sind weit mehr sandig und ent-
sprechen durch ihre Petrefacten mehr den subapenninischen 
Gebilden, ais dem eigentlichen Grobkalke. Ich hatte keine 
Gelegenheit, jene Gegenden selbst zu bereisen^ nur Suiten 
der dortigen Gesteine und Petrefacten standen mir zu Ge-
bote. Wir besitzen aber jetzt von Hrn. E i c h w a l d eine 
Schilderung der dortigen Yerhaltnisse. *) Yerbinde ich diese 

*) EICHWAID, geognostiscke Bemerkungcn wabrend einer Beise 
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Nachrichten mit denen, die ich Hrn. Prof. Jarocki und Hrn. 
Andrzeiowski von Krzeminiec verdanke, und mit einigen al-
tern von Razumówski, so ergibt sich daraus folgendes Bild : 

P l a s t i s c h e T h o n e mit Braunkohlen. 
eigentlicher G r o b k a l k , 
M u s c h e l s a n d , 
o o l i t h i s c h e r T e r t i a r k a l k , 
mergelige und kieselige S i i f s w a s s e r g e s t e i n e 

sind die Hauptglieder, die mit einander im Innern des Lande « 
wecliseln. Daran aber schliefst sich noch 

eine t u f f a r t i g e j u n g e r e K a l k b i l d u n g 
am Ufer des schwarzen Meeres an. 

Die zuerst genannten Gebirgsglieder scheinen alle yon 
ziemlich gleichzeitiger Bildung zu seyn. Ein Oscilliren von 
Meer-, Siifswasser- und Landgebilden spricht sich in ihnen 
wie in vielen andern jungern Tertiargebilden aus. 

Der plastische Thon mit Braunkohlen liegt in Yolhynien 
theils unmittelbar iiber der Kreide, theils auch iiber dem 
Grobkalk. Dieser Umstand macht es eben wahrscheinlich, 
dafs, wie schon oben angedeutet wurde, dieser Thon und die 
ihm yerwandten griinlichgrauen, kalkigen Sandsteine mit 
Meeresmuscheln und Braunkohlen — niclit der bisher ange-
nommenen eigenen Formation des plastischen Thons mit 
Braunkohlen angehóren, sondern dafs sie, wie viele Braun-
kohlenlagen im Pariser Bassin, dem Grobkalk untergeordnet 
seyn mogen. Seltener liegen diese Thone unmittelbar auf 
Granit, wie bei Miedziborz. 

Eichwald gibt in der Kluft Zabiac bei Zalisce in Yol-
hynien folgende Lagerung von Tage nieder an: 

obere/ sehr miichtige Lehmlager mit mannichfaltigen 
Meerconcliylien, 

mehrere Lachter machtiger gemeiner Thon, wechselnd 
mit diinnen Sandschichten oder Braunkohlenlagern, 

mehrere Fufs blaulichgrauer plastischer Thon, 
Kreide. 

durch Litthauen, Yolhynien und Podolien im Jalir 1829 in KAH-
STEB'S Archiv fur Mineralogie, Geognosie, Borgbau und Hiit-
tenkunde II. p. 113 sf[. 

P o » C K , geognoBt. Besehreib. ? o n P o l t n . I I . 3 0 
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Die mehrere ł 'u f s machtigen Braunkohlen sind sehr 
brócklich, zeigen Holz von Dikotyledonen-Structur, wechseln 
mit Thonlagen und fiihren zuweilen Cerithien. 

Der G r o b k a l k bildet Bankę, welche mannichfach ab-
weehseln mit Sand- und Thonlagen, welches im westlichen 
Polen fast nie stattfindet. Das Gestein ist theils kreidenartig, 
mild, theils sehr fest und geht in kalkigen Sandstein iiber; 
noch haufiger von pisolithenartiger Beschaffenheit, wie ich 
schon im vorigen angedeutet habe. Diefs ist das Gestein, 
das Hr. Eichwald von Stary Poczaiow in Volhynien, von Bia-
lozurka, Nowy Konstantynów, Tessow, Grigoriopol und Basz-
kow in Podolien unter dem Namen k ó r n i g e r S e e m u -
s c h e l k a l k auffiihrt. An dasselbe schliefst sich ein vóllig 
o o l i th i s c h e r T e r ti ar k alk an, wie ich ihn in Westpolen 
nirgends sah. Im Thale von Krzeminiec soli er iiber weifsem 
Muschelsand liegen, und Hr. v. Buch sagt, dafs diese Tertiar-
Roogensteine vol l igden Filtrirsteinen glichen, welche inGran 
Canaria und bei Messina sich noch taglich in heifsen Wassern 
bilden. Ich besitze andere Probestiicke davon, die Hr. Prof. 
Jarocki von Balta an der Granze des Gouvernements Chersoń 
und von Górniki bei Dubno mitbrachte. Das ganze Gestein 
besteht aus kugelrunden, locker verbundenen, senfkorngrofsen 
Kornern von gelblicher und braunlicher Farbę, gleicht auf-
fallend manchen franzosischen Miliolithenkalken. Sandkórner 
sind nur wenig eingemengt, die meisten K i i g e l c h e n schliefsen 
im Ińnern Splitter von Conchylien ein, und der grófste Theil 
sind selbst nur incrustirte Conchylien. Hr. Jarocki hatte 
einige grófsere Kórner mitgebracht, dereń aufsere diinne 
Schale gliicklich sich abgelóst hatte, und wir erkannten beide 
gemeinschaftlich die innere Structur, und iiberzeugten uns, 
dafs alle diese Kórner zur Species: Melonia sphaerica DK 
BLAHIVIŁŁK (Genus Alveolina D ' O B B I G N V ) gehóren. 

Der M u s c h e l s a n d und die damit verbundenen ter-
t i a r e n S a n d s t e i n e spielen in Volhynien und Podolien eine 
grofse Rolle. Der lockere Sand, die reichste Fundgrube der 
vortrefflich erhaltenen mannichfaltigen Conchylien, welche 
an Eleganz zum Theil noch die aus den s u b a p e n n i n i s c h e n 

Hugeln iibertreffen, ist zum Theil machtig, SIUP Theil 
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wechselt er mit lehmigen Schichten, festen Grobkalk- und 
Sandsteinschichten. Die reichsten Fundpunkte der schonen 
Conchylien in diesem Sande sind Krzeminiec, Zukowce, Za-
lisce, Stary Konstantynów in Volhynien, Worowce , Krze-
mienna, Kupin, Zaiączki, Kamienice, Kitaygrod, Kamionka, 
Saraceja und Jaorlik in Podolien. Es sind diefs iihnliche 
Sandschichten wie die in der Gegend zwischen Opatów und 
Sandomirz , von denen ich im nachsten Capitel spreche. Der 
Sand mengt sich entweder mit kalkiger Bindemasse und stellt 
dann verschiedene Yarietaten kalkiger Sandsteine dar, oder 
er fliefst selbst zu einem festen quarzigen Sandsteine zusam-
men, der wenigstens nach Hrn. Andrzeiowski's brieflicherMit-
thcilung in Yolhynien keine Spur von Conchylien enthalten 
soli. Einen der interessantesten Durchschnitte gewahrt das 
Gehange des Ikwa-Thals bei Krzeminiec, verbunden mit einem 
aus der Thalsohle abgeteuften Brunnen. Die Hiigel erheben 
sich iiber das Thal 396 Fufs, und bestelien von oben nieder 
20 Fufs machtig, aus einem durch wenig Kalk locker ver-
bundenen Sand, mit vielen kleinen Muscheln und Madre-
poren (der Madrep. crevicornis ahnlich). Ich fand dieses Ge-
stein dem von Trzęsziny bei Frampol in Polen entsprechend. 
Unter diesem liegen 40 Fufs miichtige kalkige Sandsteine von 
ziemlicher Consjstenz mit vielen Muscheln (Arca, Feneri-
cardia und Cardium) , sehr iihnlich dem Gesteine von Gnoyno 
zwischen Szydłów und Chmielnik. Dann folgt tiefer 60 Fufs 
machtiger, fester, mitunter quarziger, poroser Sandstein,' 
dessen Poren und Hohlungen mit lockerm Sand ausgefiillt 
sind, und der viel Yenericardien einschliefst. Niederwarts 
wird das Gestein wieder mehr kalkig, und so trifft man 80 F . 
tiefer auf einen mergeligen Kalkstein mit viel gestreiften Mo-
diolen, Pectiniten und andern Muscheln. Endlich 60 Fufs 
unter der Thalsohle findet sich wieder ein weifser, quarziger, 
wenig kalkiger Sandstein mit zahlreichen Venericardien, 
Trochus-Arten, Phasianellen oder Paludinen, und in diesem 
Gesteine ward nach Hrn. Prof. Jarocki's authentischer Angabe 
heim Absinken eines Brunnens im Monat Junius 1829 mitten 
»m Gestein ein Kopf, ein Stofszahn und ein Backenzahn des 
fossilen Elephanten ausgegraben, welche sich jetzt auf dem 

3 0 * 
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Museum des kaiserl. Lyceums zu Krzeminiec befinden. Noch 
mehrere Knochen, welche zu tief und fest in den Seiten-

N wanden des Brunnens eingewachsen waren, mufsten aus Man-
gel an Fonds unausgegraben zuriickgelassen werden. Wir 
haben also hier einen fossilen Elephanten mitten in einem mit 
Meeres-Conchylien angefiillten Gesteine, tief unter der Ober-
flache der Er de, in einem Gesteine, welches nach dem aufsern 
Ansehen und den Petrefacten dem tertiaren Sandstein (gres 
marin superieure) bei Szydłów und Chmielnik in Polen oder 
im Bassin von Paris entspricht. Ein Fingerzeig, dafs der 
Elephas primigenins nicht allein den diluvischen Schichten 
(Lehm und Sand) angehórt, wie Cuvier lehrte, sondern schon 
friiher in der jiingern Tertiar-Zeit lebte. 

S i i f s wa s s e r b i l d " u n g e n der Tertiiir-Zeit, die dies-
seits des Bug in Polen nicht bekannt sind, hat Hr. Eichwald 
in Litthauen, Volhynien und Podolien gleichfalls nachgewie-
sen. Eine mergelige in den obern Lehm schichten des plasti-
schen Thons bei Lutzk am Styr mit Cycladen und Planorben, 
eine andere, aus scliwarzlichem Thonmergel bestehend, iiber 
dem Sand, der die Kreide bedeckt, und wieder yon weichem, 
blendend weifsem leichtem Mergel bedeckt, angefiillt mit Lym-
naeen, Paludinen, Planorben und Bulimen, weist Hr. Eich-
wald am Niemen bei Grodno nach, analog denen von Marły 
und iiber dem Gyps bei Paris. Haufiger sind nach ihm kiese-
ligś Siifswasserkalke in Conglomeratform: 

1) bei Wiszniewiec im Lehmlager iiber der Kreide. 
Theils enthalten die Kieselknollen nur Lymnaeen und Planor-
ben , theils auch See-Conchylien; zugleich finden sich Horn-
steinknollen mit Gyrogoniten; 

2) bei Zalisce und Bryków in Volhynien unter ahnlichen 
Yerhaltnissen mit grofsen Lymnaeen und Planorben; 

3 ) bei Kuncza, 4 Werste von Theophipol ais Conglo-
merat in schwarzer Dammerde und etwas hóher iiber einem 
Lager von kórnigem Seemuschelkalk ein kieselkalkiges Con-
glomerat, das Siifswasser- und Meer- Conchylien zugleich 
einschliefst; 

4) bei Międziborz liegt iiber dem Granit Kupfertbon und 
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iiber diesem ein kieseliger Siifswasserkalk, der aber zugleich 
auch Meer-Conchylien einschliefst. 

Die Bildung, welche an dem Ufer des schwarzen Meeres 
unter dem Namen T u f f k a l k bekannt ist, scheint noch weit 
jiingerer Entstehung zu seyn, und Hr. Eichwald will sie mit 
dem Calcaire moellon im siidlichen Frankreich vergleichen. 
Diese Felsart ruht iiberall auf einem blauen Mergel und wird 
von lehmigem Seesand bedeckt. Sie bildet vom Dniester-
ausflusse bis zum Bug ein hohes Seeufer, wie bei Odessa, be-
steht eigentlich nur aus an einander geklebten Bruchstiicken 
von Cardien, und Mytuliten und wird gesagt ais Baustein be-
nutzt. Zwischen Nicolajew und Chersoń geht dieser Tuff in 
einen festern Siifswasserkalk iiber, der aber ebenfalls die dort 
lebenden Siifswasser- und Meer-Conchylien zugleich ein-
schliefst. Ganz gewifs ist sie wie die ahnliche Bildung am 
caspischen Meere das jiingste Erzeugnifs des schwarzen Mee-
res und der sich in dasselbe ergiefsenden Fliisse. 

209. 

Schichłuug und Zerspaltung. 

Der Grobkalk ist stets sehr ausgezeichnet geschichtet, 
yorziiglich der sandige, weniger deutlich der pisolithenartige. 
Die Machtigkeit der Schichten ist sehr verschieden. Der 
kreidenartige und pisolithenartige Grobkalk bilden die mach-
tigsten Schichten; so z. B. der erstere in den Steinbriichen 
von Kikow und Sułkowice 3 — 4 Fufs machtige Bankę, wel-
ches seine Verarbeitung zu Hausteinen sehr befordert; der 
letztere z. B. bei Staszów 2 — 3 Fufs starkę Schichten. Auch 
der sandige Grobkalk bei Pińczów, Szaniec, Korytnice bildet 
noch zuweilen Schichten bis zu 2 Fufs Machtigkeit, ja die 
nummulitenfiihrenden Banlie sind noch viel machtiger; dahin-
gegen sind doch in der Begel die meisten Schichten dieses 
sandigen Grobkalks meistens weniger ais 1 Fufs stark, mit-
unter nur wenige Zoile; schieferige Textur zeigt er aber nir-
gends, Alle Schichten liegen in der Regel horizontal, und 
die schwachen Neigungen, die sich hier und da zeigen, sind 
an sich unbetracbtlich, und wie es scheint t nicht auf grofse 
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Distanzen ausdauernd. Ebenso wenig habe ich wellenformige, 
sattel- und muldenformige Biegungen bemerlit. 

Die machtigen Schichten sind hier und da quaderfórmig 
zerspalten, und diese senkrechten Spalten sind nicht selten 
2 — 3 Zoll weit und ihre Wandę mit Bergmilch bekleidet. Un-
regelmafsige Zerkliiftung nach andern Bichtungen habe ich bei 
diesen jugendlichen Gesteinen yiel seltener ais bei altemFlótz-
kalksteinen gesehen. 

Der ron mir befolgten Begel nach sollte nun die Aufzah-
lung der Yersteinerungen folgen, welche dieser Formation 
angehoren; da ich aber schon yorlaufig bemerkt habe, dafs 
in Volhynien und Podolien die Trennung des eigentlichen 
Grobkalks von den jiingern tertiaren Formationen noch nicht 
scharf móglich ist , so will ich, um Verwechselungen und un-
nóthige Wiederholungen zu yermeiden, die Auizahlung der 
zahlreichen Petrefacten aller polnischen tertiaren Schichten 
bis ins kunftige Capitel yerschieben, welches die jiingern 
Tertiarschichten von Westjiolen schildert. 

§. 210. 

L a g e r n n g. 
Es ist schon oben bei der Verbreitung der Formation er-

wahnt worden, dafs dieselbe in mehreren abgebrochenen 
Partien gelagert ist, theils Bassins ausfiillend, theils etwas er-
hobene Plateau's bedeckend. Hier haben wir nur noch zu 
erwahnen, auf weichen Formationen der Grobkalk aufliegt, 
und welche ihn auf der andern Seite wieder bedecken. 

Das alteste Gebilde, welches er iiberlagert, ist der Gra-
nit in Podolien. Die Punkte, wo diese Ueberlagerung am 
deutlichsten zu sehen ist, finden sich am obern Bog bei Ho-
loskowa und Snitówka, oberhalb Latyczew, an dem Dniester 
bei Ustrzyska, bei Jampól und am untern Bog oberhalb Alexan-
drowski. Es ist wahrscheinlich, dafs in der ganzen kalkigen 
Steppe am Dniester und Bog und an den Ufern des Asow-
schen Meeres der Grobkalk uberall eigentlich. den tiefer lie-
genden Granit bedeckt. 

Ein z weite s der altem Gebilde, welehes der Grobkalk 
hier und da unmittelbar bedeckt, , d i e Grauwacke, der 
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Uebergangsquarzfels und der Uebergangskalkstein. Diefs kón-
nen wir am besten in Ossówka bei Szydłów, bei Korytnica 
und Kotuszow oberhalb Kurozweki sehen. Dasselbe Yerhalt-
nifs mufs auch statt finden nórdlich von Raków und Mendrów, 
nur dafs hier Sandbedeckungen es unmóglich machen, die un-
mittelbare Beriihrungsflache zu sehen. 

Unler den jiingern Flótzformationen bilden bei Korytnice 
unweit Sobkow der Muschelkalk und der oolithische Jurakalk 
die unmittelbare Unterlage des Grobkalks; auf allen iibrigen 
Punkten, wo die Flotzreihe vollstandig entwickelt ist, liegt 
er immer auf der Kreide oder auf Braunkohlensandstein und 
plastischem Thon auf. An den Bergen von Pińczów, siidost-
lich von Stobnica, bei Janików, im Bassin von Zamość und 
Lemberg ist oft die Granze zwischen Kreidenmergel und san-
digem Grobkalk schwer zu bestimmen, wenn nicht die ver-
schiedenen Petrefacten diese Unterscheidung erleichterten. 
Die jiingste Formation, worauf der Gi'obkalk liegt, ist der pla-
stische Thon, wie in der Gegend an der Nida, oder der pla-
stische Thon und der Braunkohlensandstein inOstgallizien und 
im obern Theile von Podolien. Diefs bestimmt eigentlich seine 
geognostisrhe Stelle, denn bedeckt sehen wir ihn stets nur von 
Alluvionen oder dem tertiaren Sand und Musehelsandstein, 
der gewissermafsen ais seine oberste Bildung zu betrachten 
ist, wie z. B. auf dem Plateau von Stobnica, bei Szydłów und 
im sudwestlichen Theile der Lubliner Woiwodschaft, und noch 
mehr in Yolhynien und Podolien. 

§. 211 , 

Ferioitterung und Einflufs auf den Boden. 
Der pisolithenartige Grobkalk ist ein festes, der Verwit-

terung sehr widerstehendes Gestein, das nur durch Zerkluf-
tung in eckige Stiicke zerfallt, und daher, wenn er nur mit 
einer schwachen Dammerdenschicht bedeckt is t , einen stei-
nigen Ackergrund gibt, der meistens ziemlich fruchtbar er-
seheint, wie z. B. bei Stobnica. 

Der sandige Grobkalk hingegen yerwittert an der Luft 
viel leichter, und seine sehr sandreichen Schichten zerfallen 
sehr leicht zu wirklichem, etwas kalkigem Sand. In den Ge-
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genden, wo Kreidenmergel und sandiger Grobkalk zusammen-
granzen, gibt der darauf liegende Ackerboden ihre Granze 
bald zu erkennen; denn jener bildet einen schweren schwarzen 
und fruchtbaren, dieser einen sehr lockern , sandigen und ste-
rilen Fruchtboden. Dieses Yerhaltnifs ist in den Gegenden 
zwischen Pińczów, Busko und Chmielnik oder jenseits der 
Weichsel zwischen Zamość und Josefow und um Lemberg 
leicht zu erkennen. Ich bin der Meinung, dafs ein Theil der 
Sandflachen, welche wir z. B. um Raków, an und auf den Ber-
gen zwischen Pińczów und Busko oder um Zwierzyniec und 
Lipowiec zwischen Josefow und Frampol antreffen, wirklich 
nur das Product zersetzter sandreicher Schichten sind, welche 
dem Grobkalk angehóren, und zum Theil selbst ursprunglich 
ais lose Sandschichten gebildet sind, wie wir sie hier und da 
zwischen festen Grobkalkschichten noch eingelagert sehen. 
Fast die ganze Flachę, welche der Grobkalk einnimmt, ist 
waldlos; allein diefs liegt wohl nicht in der Natur des Bodens, 
denn in dem siidwestlichen Theile der Woiwodschaft Lublin 
triigt der sandige Grobkalkboden sehr gut bestandene Walder. 

§. 212-

Benutzung. 
Der feste pisolithenartige Grobkalk wird ais dauerhafter 

gemeiner Baustein und auch zum Kalkbrennen benutzt. Der 
kreidenartige und sandige Grobkalk liefert auf mehreren Punk-
ten ganz vorziigliche Hausteine. Er hat die Eigenthiimlichkeit 
im feuchten, frisch von der Lagerstatte entnommenen Zu-
stande so weich zu seyn, dafs er sich mit stumpfen Aexten 
und Sagen sehr leicht behauen und schneiden lafst; nach ei-
niger Zeit aber an der freien Luft beim Austrocknen eine hin-
langliche Hartę erlangt, wenn er gleich durch Verwitterung 
eine etwas rauhe Oberflache bekommt. Man hat daher in die-
sem Gestein bei P ińczów, Skotniki małe, Sułkowice und Ki-
ków grofse und mitunter gut betriebene Steinbriiche angelegt, 
worin Werkstiicke , Yiehtróge, Leichensteine , vorziiglich 
fiir die Juden, Postamente, selbst Statuen der Heiligen und 
Bausteine in Ziegelform gehauen werden. Fiir jene Gegen-
den art der Nida und tiefer ins Krakauische hinein sind diese 
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Steine wichtig, weil daselbst gar kein .Sandstein existirt, und 
der dort verbreitete Kreidenmergel nur einen aufserst schlech-
ten Baustein abgibt. Die Nahe der Weichsel wiirde auch er-
lauben , diese Hausteine in andere Gegenden des Landes zu 
verfiihren, und defshalb Terdienen wohl diese Steinbruche in 
Zukunft noch mehrere Aufmerksamkeit. Nachst den Sand-
steinen von Kunów, Cminsko und Przedbórz sind gewifs dieso 
aus Grobkalk gewonnenen Hausteine die besten im Lande. 

XIV. Ca pite l. 
Die Formation des tertiaren Muschelsandsteins und 

seiner Nebenglieder im westlichen Polen (Gres 
marin superieure). 

§. 213. 

Ferbreitung der Formation. 

Diejenigen Felsarten, welche jiinger ais der eigentliche 
Grobkalk von mir in der oben genannten Formation zusammen 
begriffen werden, bilden ebenso, wie jene, mehrei-e vereinzelte 
Ablagerungen oder Partien, welche nicht in unmittelbarem 
Zusammenhange stehen. Ich zahle sie daher ebenso auf, wie 
sie die Natur darbietet, und wie sie auf meinen Karten ver-
zeichnet sind: 

1) D i e P a r t i e v o n C h m i e l n i k und S z y d ł ó w yer-
breitet sich von Chmielnik gegen Osten zu beiden Seiten der 
Strafse nach Szydłów nordwarts bis zu den Sandflachen um 
Drugnia und bis iiber Brzeziny und Ossówka hinaus, gegen 
Siiden bis Młiny und am Skodnia-Bach herab bis gegen Tu-
czępi, und endigt am pisolithenartigen Grobkalk von Ponik 
und Kurozwęki. Sie betragt ungefahr 41/, Quadratmeilen. 

2) D i e P a r t i e z w i s c h e n B u s k o und S t o b n i c a 
auf dem dortigen Grobkalk aufliegend, nimmt die Gegend der 
Dórfer Bronina, Zernyki, Czscaworis, Konary, Smogorzow, 
Widuchowa und Strzalkow e in , und bedeckt circa 1 Quadrat-
ineile. 
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3) D i e P a r t i e z w i s h e n S t a s z ó w und Kl imon-
t ó w wird nórdlich durch den Grauwackenschiefer begranzt, 
der von Bogoryia nach Klimontów und von da am Wrona-
JBache herab bis bei Koprzywnica an der Weichsel reiclit; 
ostlich begranzt sie das hohe Lehingehange der Weichselnie-
derung von Koprzywnica iiber Loniow und Osiek bis gegen 
Połaniec. Von da lauft die siidwestliche Granze am Grob. 
kalk hei'auf, der im Staszower Thal entblófst ist, bis oberhalb 
Kurozwęki, und Yereinigt sich hier mit der nordlichen Granze 
gegen Bogoryia hin. Es sind also besonders die Walder von 
Klimontów, Ritwiani, Staszów und Bogoryia, worin sich die 
Formation findet, und sie bedeckt hier einen Flachenraum 
von 7 Quadratmeilen. 

4) D i e S a n d o m i r e r P a r t i e hat ihre grófste Verbrei-
tung im Opatówka-Thale von Malice und Międzigor unterhalb 
Opatów an bis fast zur Weichsel. Zu beiden Seiten dieses 
Thals ist das Gebirge mit hohem Lehm bedeckt, daher kom-
men nur hier und da noch einige kleinere Punkte unserer 
Formation zum Vorschein, wie z. B= bei Garbów, an den 
Pfefferbergen bei Sandomirz, bei Dembiany und Naslawice. 
Es ist aber gewifs, dafs in dieser ganzen Gegend iibei-all da 
Grundgebirge (der Quarzfels und Grauwackenschiefer) mit ei-
ner diinnen Schicht von Muschelsandstein iiberlagert ist, wel-
che aber grófstentheils von Lehm bedeckt wird. Denkt man 
sich diese Lehmdecke weg, so wiirde hier die Verbreitung 
unserer Formation ungefahr 5 Quadratmeilen betragen. 

5) D i e P a r t i e im L u b l i n i s c h e n z w i s c h e n Ja-
n ó w u n d J o s e f o w . Die grofse sandige, mit Kieferwald 
bedeckte Kiederung an der Nordseite des Tanew wird nórd-
lich durch eine Rergkette begranzt, welche von Janów iiber 
Frampol und Czarnystok bis nach Josefow in der Ordination 
von Zamość reicht. Der obere Theil dieser Bergkette wird 
von der Formation gebildet, von welcher hier die Bede ist. 
Zwischen Janów und Frampol ist sie oft mit diluvischem Lehm 
bedeckt, aber selbst jenseits des Lada-Thals zwischen Goray 
und Turobin zeigen sich noch Spuren davon, wahrend in den 
Thalern der Grobkalk ais Grundgebirge unserer Formation 
entblófst ist. Zwischen Frampol und Josefow bilden Muschel-
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sandstein und Muschelconglomerat ziemlich hohe und steile 
Berge um Katywyzne, Czarnystok, Trzęsziny und Smorin. 
Ycn den Grobkalkhiigeln um Lipowiec gegen Siiden breitet 
sich wieder sandige Ebene aus, aber die Muschelconglome-
ratberge ragen hier und da daraus hervor von Kajetauowka an 
iiber Terespol gegen Siidost, und sind wieder erhabener bei 
Tarnawola und Josefow selbst, wo sie sich endigen. Ver-
einzelte Muschelsandsteinbanlie kommen selbst noch in den 
Hiigeln zwischen Zamość und Krasnobrod zum Yorschein. 
Wegen der Unterbrechung durch Sandflachen ist es schwer, 
die "ganze Verbreitung genau zu bestimmen, doch kann sie 
wohl ungefahr zu 6 — 7 Quadratmeilen geschatzt werden. 

6) D i e P a r t i e um C h e ł m . Ueber der Kreide von 
Chełm im Lublinischen finden sich vereinzelte kleine Par-
tien von Muschelsanclstein abgelagert bei Kraśni nordwest-
lich von Raiowec, bei Serebrysce, Horodyszcze und Nowo-
szolek. Dahin gehort endlich auch die weit davon entfernte 
ganz isolirte Partie bei Chmielów siidlich von Lublin. 

Ferner gehoren hierher: 
7) die kleine Sandsteinpartie am rechten Ufer der Weich-

sel bei Wroclawek und 
8) der merkwiirdige Muschelsandstein von Rząka bei 

Wieliczka. In Gallizien, Podolien und der Bukowina kommt 
ferner die Formation bestimmt vor 

9) im Bassin von Lemberg bei Lemberg selbst, bei 
Slowita, Kamionka, ferner in der Podhorcer Schlucht un-
weit Brody und auch in der Gegend von Tarnopol, 

10) am Fufse der Karpathen bei der Salinę Kossow 
iiber Salzthon und Karpathensandstein, 

11) in der Bukowina bei Sereth, Waslotz, Portestye 
und zwischen Baluszan und Ilatny. 

12) Auf dem Plateau von Podolien ist es, wie schon 
angefuhrt, schwer, nach den bisherigen Beobachtungen scbon 
genau bestimmen zu wollen, welche sandige Schichten vom 
Grobkalk zu trennen und mit dieser Formation zu vereini-
gen waren. Ja, es ist gewifs, dafs am obern Bog und im 
siidlichen yolhynien die Formation eine ziemlich ansehn-
liche Yerbreitung hat; weil ich aber die Granze gegen den 
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eigentlichen Grobkalk nicht genau kenne, so habe ich auf 
meiner Kartę auch diese Gesteine noch mit der Farbę des 
Grobkalks angelegt. 

Die ganze Verbreitung der Formation in Polen und 
Gallizien, so weit sie bis jetzt genau bekannt ist , kann zu 
ungefahr 2 2 bis 25 geographischen Quadratmeilen geschatzt 
werden. In Podolien und Yolhynien ist sie gewifs noch 
grofser, allein es fehlt mir eine bestimmte Messung ihrer 
Ausdehnung daselbst. 

13) Endlich gehóren hierher auch die festen quarzigen 
Sandsteine und die tertiaren Conglomerate, welche den pol. 
nischen yon Mliny, Chmielnik, Garbów und Wroclawek sehr 
ahnlich in mehreren Gegenden von Litthauen angetroffen 
werden. Sie sind dort bekannt bei Poniemum 4 Werst 
oberhalb Grodno, zwischen den Stiidtchen Prenu und Bal-
wierzyski am Niemen auf 2 Meilen Lange, bei Rhodeus Po. 
niusz an der Musza, bei Taluny an der Lawenna, unweit 
Poswol , am Niemen bei Wielkie 4 Meilen von Kowno ge-
gen Westen und bei Szawiszki unweit Wilkomirz an der 
Wilia. 

214. 

Zusammense t zung der Formation. 
Ueberall, wo unsere Formation auftritt, zeichnet sie 

sich dadui-ch aus, dafs sie aus sehr verschiedenen Gestei-
nen zusammengesetzt ist, welche oft nicht die mindeste 
Aehnlichkeit mit einander haben. Zum Charakter gehort 
es ferner, dafs kalkige und quarzige Bildungen mit einander 
oscilliren, dafs oft lose reine Sandschichten zwischen festen 
Kalkbanken gelagert sind, dafs die Kieselsubstanz ais che-
misch ausgebildeter fester Quarz auftritt, und dafs im Ver-
gleich gegen den Grobkalk nicht allein die sandigen Bil-
dungen vorwalten, sondern zugleich Conglomerate erschei-
nen, die durch die darin eingeschlossenen zerbrochenen 
Muschelschalen eine sehr stiirmische Ablagerung verrathen. 
Bei einer solchen Beschaffenheit ist es allerdings schwierig, 
eine bestimmte Schichtenfolge aufzustellen, und ebenso schwer 
gewisse Gruppen der yerschiedenen Felsarten zu fisiren; 
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dennoch habe ich bei der Yergleichung yieler Punkte geglaubt, 
drei Gruppen in der Formation unterscheiden zu kónnen: 

1) In der Regel die untere Gruppe wird gebildet von lo-
sen, theils ganz reinen, theils mit vielen calcinirten Conchy-
lien gernengten S a n d s c h i c h t e n , k a l k i g e m M u s c h e l -
s a n d s t e i n und grobkórnigem, sehr porósem mit Muscheln 
gemengtein, festem Q u a r z s a n d s t e i n (Muhlstein). Zu 
oberst bilden sich hier und da dichte, muschelige, klingende 
F e l s q u a r z e aus. 

2) Eine zweite, meist die obere Gruppe, bilden grobe und 
feste k a l k i g e C o n g l o m e r a t e mit einzelnen fremdartigen 
Geschieben. Es sind theils pisolithenartige Conglomerate, 
theils Muschelconglomerate und vóllig reine feste Austern-
und andere Muschelbanke. 

3) Ais jiingste yóllig isolirte Bildungen gehort endlich 
hierher noch eine Gruppe von g r o b e m Q u a r z s a n d s t e i n 
mit und ohne Meeresmuscheln, aber schon mit Urfelsgeschie-
ben und selbst mit Elephantenzahnen gemengt. 

Es liegt mir zunachst ob, die verschiedenen Felsarten 
dieser drei Gruppen genauer zu schildern. 

215. 

Petrographische Schilderung der Formationsglieder. 
1) L o s e r S a n d u n d s e i n e N e b e n g l i e d e r . In den 

Gegenden zwischen Opatów und Sandomirz bedeckt das Grau-
wacken- und Uebergangsquarzgebirge oft unmittelbar eine 
mehr und minder maclitige Schicht von ganz reinem, wei-
fsem, feinem Quarzsand, so dafs er unmittelbar ohne Schlam-
mung ais Streusand und zur Glasfabrication benutzt werden 
konnte. Wenn man ihn an grofsen Entblofsungsflachen im 
feuchten Zustand unter der Lupe betrachtet, so zeigen sich 
darin nur einzelne, etwas glanzende chloritgrune Punktchen, 
welche wohl ofFenbar ein sogenannter Chlorit (Eisenoxydul-
silicat) seyn mógen, der beim Austrocknen sich etwas dunkler 
farbt, und dann schwerer zu crkennen ist. W i r finden diesen 
Sand iiberall in den Thalsohlen entblofst von Slaboszowice 
unterhalb Opatów an abwarts bei Międzigór, Pilarzów, Do-
broszice, Pęczyny etc. Hier ist er stets frei von allen Con-
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chylien, was allerdings sehr auffallt, da unmittelbar dariiber 
festere Sandstein- und Kalkbanke liegen, die roller Muscheln 
und Schnecken sind. Mit dem Sande stehen eigenthiimliche 
schieferige Lettenschichten in Yerbindung. Ich fand sie zu-
erst im Dorfe Malice unterhalb Opatów am Ufer des, Baches. 
Hier gelit eine 10 — 1 2 Zoll starkę braune Lettenschicht zu 
Tage, gemengt mit erdiger Braunkohle und kleinen Stiickchen 
von bituminósem Holz, welche auf einem sehr miirben, ocker-
gelben Sandstein aufruht. Derselbe gelbe und braune, von 
Eisenoxydhydrat gefarbte Sandstein, mit kleinen Bruchstiicken 
von Grauwackenschiefer gemengt, aber etwas fester ais in 
Malice, bildet einen ansehnlichen Hiigel zwischen Malice und 
Slaboszowice. Es ist hier nicht auszumachen, ob dieser Sand-
stein tertiiirist, oder ob er vielleicht gar zum rothen Sandstein 
gehort, der in jene interessante, aber verwickelte Gegend von 
Opatów her noch seine óstlichsten Auslaufer aussendet. Wei-
ter herab im Opatówka-Thal am nordlichen Gehange bei 
Międzigór liegt aber auf dem losen, reinen tertiaren Quarz-
sand mit griinen Punkten ein gelber, schieferiger Letten, 
auf diesem eine 6 — 8 Zoll starkę castanienbraune Schicht 
von anderem schieferigem Thon, der mitunter Aehnlichkeit 
mit Klebschiefer hat, und worin plattgedriickte spharoidische 
Nieren von zartschieferigem, isabellgelbem Mergel und zu-
weilen Knollen liegen, die dem Menilith tauschend ahnlich 
sehen. Im obern Theile der Międzigórer Schlucht wird diese 
braune Lettenschicht machtiger, sandiger, enthalt eine Lage 
erdige Braunkohle, und in dieser kleine Knoilen von blatte-
rigem Gyps. Ueber ihr folgt dann eine 20 Zoll starkę Schicht 
von gelbem, blatterigem, sandigem, etwas festerem Schiefer, 
und auf diesem unmittelbar festes, grobes, kalkiges Muschel-
conglomerat. Das Gehange gibt folgendes Profil (alle Schich-
ten liegen horizontal) : 

Dihmallehm, 
Pisolithen-Conglomerat, 
festes Muschelconglomerat, 
20 Zoll blatteriger, sandiger Schiefer, 
braune, schieferige Lettenlage, mit Braunkohle und 

Gypsknollen, 
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gelber feinschieferiger, stark an der Zunge hangender 
Letten, 

weifser quarziger Rollsand in der Thalsohle. 
Zwischen Międzigór und Pęczyny findet sich iiber dem 

Rollsand die braune braunkohlenfiihrende Lettenschicht auf 
mehreren Punkten, und da die gelbe klebschieferahnliche 
Schicht mit Mergelknollen an den Pfefferbergen bei SSndo-
mirz iiber Muschelsand sich ebenfalls zeigt, so beweist diefs, 
dafs diese Lettenbildung eine in jenen Gegenden allgemein 
und weit verbreitete Schicht unserer Formation ist. 

Noch interessanter ist die tiefe Schlucht, die von Zagrody 
im Opatówka-Thal iiber Romorna nach Rlęczanow an der 
Hauptstrafse von Sandomirz nach Opatów herauffiihrt. Hier 
liegt iiber weifsem Rollsand und braunkohlenfuhrendem Let-
ten ein von Chlorit lichtgriin gefarbter, etwas kalkiger loser 
Sand ohne Muscheln, in welchem sehr interessante grofse und 
kleine feste Concretionen eines graulichgriinen, sehr kalkigen 
Sandsteins inneliegen, der beim Auflósen in Sauren vielen sehr 
zarten Quarzsand zuriicklafst, und aufser zahlreichen kleinen 
nicht bestimmbaren Muschelchen schóne Venericardien ent-
halt. Die Concretionen sind theils grofse vollkommene Ku-
geln, theils Yerbindungen mehrerer Kugelsegmente, welche 
in der engen Schlucht zuweilen naturliche Briicken bilden, 
wenn der lose Sand darunter vom Wasser weggewaschen wird. 
Ueber dieser griinlichen Schicht liegen hier und da machtigere 
Bankę eines weifsen und gelben, immer etwas kalkigen Sand-
steins, der manchem feinkórnigen Quadersandstein ahnlich 
ist, worin zahlreiche Bruchstucke von Zoophyten und Austern 
und gut erhaltene Yenericardien , Pectiniten und Pectunculi 
eingeschlossen sind. Dariiber folgt ein sehr festes Muschel-
conglomerat. Es sind Yenericardien, Austern, Pectinites, 
Pectunculi, Dentaliten, Trochi und Cerithium Lima, durch 
grauen Kalkstein so fest verbunden, dafs es selten gelingt, 
die Yersteinerungen unversehrt herauszuschlagen. Ueber die-
ser Schicht liegt ein stratum von diinnem, kreidenartigem, 
weifsem Kalk, abwechselnd mit gelbem und grauem kalkigem, 
mitunter fast plastischem Thon, darauf eine machtige interes-
sante Austernbank, alle Austern zerbroehen, durch wenig Ce-
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ment verbunden und das Ganze oft so poroś wie Kalktuff; 
endlich zu oberst das gewóhnliche spater zu beschreibende 
Pisolitheneonglomerat mit yiel Trochus sulcatus und turgi-
dulus. 

Das ideale Profil dieser Sehlucht ist mithin naehstehendes: 
Diluviallehm, 
Pisolitheneonglomerat, 
Austernbank, 
kreidenartiger Kalk mit fast plastiscliem Thon, 
festes Muschelconglomerat, 
gelber uud -weifser Sandstein mit vielen Yersteinerungen, 
griiner loser Sand ohne Muscheln, mit grofsen, kuge-

ligen, griinlichen Concretionen von kalkigem Sand-
stein mit Yenericardien, 

gelbe und braune Thonschicht mit etwas Braunkohlen, 
weifser Bollsand im tiefsten Punkte der Schlucht. 

In Podolien und Yolhynien sind, wie schon erwahnt, die 
losen tertiaren Sandschichten weiter ais im eigentlichen Polen 
verbreitet. Sie sind dort sehr reich an calcinirten Conchy-
lien, die aber zum Theil denselben Species angehdren, die sich 
in Polen im sandigen Grobkalk finden. Auch dort sind sie 
zwischen Kalkschichten eingeschlossen. Hr. Andrzeiowski 
gibt zwischen Czarny, Ostrów und Holosków am obern Bog 
die Schichtenfolge von Tage nieder an: 

fette schwarze Dammerde, 
i/k — '/, Fufs Grufs aus Geschieben von Feuerstein, 

Hornstein, Jaspis, Chalcedon, 
3 — 1 0 Fufs machtiger, sehr fester muschelreicher 

Kalkstein, 
1 — 4 Fufs machtiger weifser Sand, voll von calcinirten 

Conchylien, 
Kalkstein mit wenigen Muscheln, von unbekannter 

Machtigkeit. 
2 ) P o r o s e q u a r z i g e M u s c h e l s a n d s t e i n e (die 

meulieres poreuses der Franzosen) finden wir vorzuglich in der 
Gegend von Lublin und Chełm. Dort kommt er besonders in 
isolirten zerstreuten losen Blocken vor, welche iiber der 
Kreide liegen, ais z. B. in Chmielów bei Lublin, auf dem 
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Berge von Serebrysce und bei Nowaszolek unweit Chełm. 
Mehr im Zusammenhange gelagert ist er in Hiigeln beim 
Dorfe Maydan górne bei Tomaszów an der gallizisehen 
Granze, wo er so haufig ist, dafs ein Theil der Strafse 
von Zamość nach Tomaszów davon gobaut werden soli. 
Dieser Sandstein ist in der Regel aus grauen und weifsen 
wasserhellen Quarzkórnern von der Grofse der Senfkórner 
zusammengesetzt, welche durch quarziges Cement sehr fest 
conglutinirt sind, gerade so wie der quarzige Braunkohlen-
sandstein in der Nahe von Basaltbergen, den man sonst 
Trappsandstein nannte. Kalkgehalt ist ihm ganz fremd, aufser 
wenn einige Muschelschalen erhalten sind. Seltener geht 
er einerseits in reinen Quarz, andererseits in einem locker-
kórnigen Sandstein iiber. Zum Theil enthalt er gar keine 
Petrefacten, wie der von Maydan górne; auf andern Punk-
ten, z. B. bei Chełm, stecken sehr viele Muscheln, nament-
lich Venericardien, Cardien, und, wie es scheint, einige 
Lucinen iiberall in der Masse, aber die kalkigen Schałen 
sind ganzlich verschwunden. Schon dieser Umstand macht 
das Ganze poroś, allein die meisten Blócke enthalten aufser-
dem noch viele Hohlungen und rundę cylindrische Locher; 
ich fand dergleichen so grofs, dafs man einen ganzen Arm 
hineinstecken konnte, und ich glaube, dafs auch sie einen 
organischen Ursprung haben. Da diese festen porosen Blocke 
in Ermangelung eines besseren Materials zu Miihlsteinen 
verarbeitet werden, und oft unter Dammerde verborgen lie-
gen, so sah ich im Dorfe Horodyscze bei Chełm eine ei-
genthiimliche Art ihrer Aufsuchung, indem die Bauern mit 
langen eisernen Spiefsen so iange in dem Boden lierum-
stechen, bis sie einen solchen Błock treffen, und ihn so-
dann ausgraben. 

Gewissermafsen gehoren in diese Kategorie auch lo-
ckere, porose, kalkige Sandsteine mit grofsen Muschelbruch-
stiicken, die untergeordnete Schichten in dem Pisolithen-
conglomerat zwischen Josefow und Frampol bilden. Diese 
Sandsteine sind aus senf- und hirsegrofsen weifsen Sand-
kórnern durch kalkiges Cement locker verbunden, voller 
unregelmafsiger Locher, in welchen das Kalkcement ver-

PDSCH, gcognost, Beschreib. von Polan. I I . 3 1 
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wittert und ausgewaschen ist, so dafs sie ganz mit lockerm 
Sand angefullt sind, der beim Zerschlagen herausrollt. Auf-
fallend sind diese Sandsteine denen von Fontainebleau bei 
Paris ahnlich. 

3) Kalkiger Musche l sands te in , den man nach sei-
nera ausgezeichnetsten Yorkommen bei Szydłów und den 
yielen fur ihn charakteristischen Cerithien noch bestimmter 
S z y d l ó w e r kalkigen C e r i t l i i e n s a n d s t e i n nennęji 
konnte, ist eines der am weitesten verbreiteten Formations-
glieder. Es ist dieser ein sehr eigenthiimliches Gestein. 
Sęiner Hauptmasse nach ist es gelblichgrau, meist so murbę, 
dafs man es zwischen den Fingern zerreiben kann, und hat 
ein ganz sandsteinartiges Ansehen. Bei genauerer Unter-
suchung besteht es aus lauter hirse- und senfkorngrofsen 
rundlichen Kalkkórnern, denen im Pisolithenkalkstein cor-
respondirend, gemengt mit einigen Procenten feinem Quarz-
sand und einer uuzahlbaren Menge weifser calcinirter Alu-
schelhrut, die sehr leicht zerbrechlich ist, und unter der 
sich nur selten eine grofse ausgewachsene Conchylie findet. 
Vorherrschend sind Cerithien, Cardien, Yenericardien, kleine 
Eryęinen, Tellinen und eine Menge fast mikroskopischer ge-
wundener Univalven. Zuweilen mehr Conchylien ais Kalk-
und Sandkórner. Das Gestein ist in dunne, horizontale 
Bankę getheilt, und wechselt z. B. bei Szydłów mit ganz 
dunnen' Schichten eines sehr miirben, kalkigen Sandsehie-
fers, in welchem man beim Auflósen in Sauren eine gró-
fsere Menge Quarzsand findet, und keine Conchylien. Sehr 
haufig yerliert das Gestein allen Zusammenhang, und er-
scheint dann ais loser, muschelreicher Kalksand. So treffen 
wir ihn besonders bei Sandomirz und in dessen Umgegend 
bei Derobiany, Naslawice etc., wo die vorherrschenden Ce-
rithien immer leicht die Yerwandtschaft mit dem Szydlówer 
Gestein erkennen lassen. Manche Schichten werden von 
einem kieseligen Cement durchdrungen, dann sehr fest, wie 
z. B. bei Ponik und Oględów zwischen Szydłów und Sta-
szów. Ąuf der andern Seite mengen sich in dieses Gestem 
grófsere feste pisołithenfórmige Kalkknollen ein, denen im 
Fisolithenkalk yóllig gleich; zugleich fliefsen die kleinen 
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kalkigen Kórner dicht in einander ; das lockere sandstein-
artige Ansehen yerschwindet, und es entsteht ein festerer, 
grauer Kalkstein mit denselben zahllosen Cerithien und klei-
nen Muscheln, so z. B. bei Gnoyno zwischen Chmielnik 
und Szydłów, oder ostlich von diesem Stadtchen gegen Ku-
rozwęki bin. Eine regelmafsige Abwechselung dieser fe-
steren mit jenen lockeren Schichten habe ich nicht beob-
achten kónnen, vielmehr trifft man die ganz lockeren und 
losen Schichten bald unter, bald iiber den festeren Kalkban-
ken. Die zahllose und ausgewachsene Muschelbrut in die-
ser sandigen Bildung, wahrend in den benachbarten Ge-
birgsgliedern meist ausgewachsene Conchylien eingeschlossen 
sind, lafst mich vermuthen, dafs sie eine Uferbildung des 
alten Meeres ist, welches im Fruhjahre die zahlreiche leicht 
bewegliche Conchylienbrut durch Fluthwellen aufs flachę 
Gestade warf, von wo sie nicht zui-iickkehren konnte, und 
mit dem kalkigen Ufersand bald conglutinirend dieses eigen-
thiimliche Gestein heryorbrachte. In der Gegend um Chmiel-
nik, Szydłów, Sandomirz ist diefs Gestein am weitesten ver-
breitet und am ausgezeichnetsten; es findet sich aber auch 
wieder bei der Salinę Kossow in Pokutien, in der Buko-
wina auf den oben genannten Punkten und ebenso auch in 
Tolhynien und Podolien, verbunden mit den lockern Rolł-
sandschichten. 

4) Auf eine sehr'interessante Art yerbinden sich mit 
diesem Cerithiensandstein einige andere davon sehr abwei-
chende Gesteine. Der interessanteste Punkt ist beim Dorfe 
Garbów unweit Zawichost im Kreise Sandomirz. Das hohe 
Lehmplateau ist hier von sehr tiefen Schluchten durchschnit-
ten. In einer derselben, 1000 Schritte vom Edelhof gegen 
Nordwest entfernt, ist in der Sohle ein grauer, ganz dich-
tęr, sehr schwer zersprengbarer Kalkstein entblófst, der 
sogar Knollen von Feuerstein einschliefst. Man glaubt Jura-
kalk oder harte Kreide zu sehen, allein bald wird man 
gewahr,, dafs andere Partien desselben Kalksteins vóllig tuff-
ai'tig sich ausbilden, noch andere ein hóchst sonderbares 
Ansehen erhalten, indem aus der festen Kalkmasse ei- und 
faustgrofse, nierfórmig und traubig gestaltete cellulose Knollen 

3 1 * 
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hervorragen, welche durch ihr spongióses Ansehen und die 
Structur im Innern ihren organischen ( zoophytischen ) Ur-
sprung sicher yerrathen. Einzelne zerbrochene Madreporen, 
Fungiten, Pectiniten und Fistulanen werden darin zugleich 
sichtbar, und man iiberzeugt sichnun, dafs dieser Kalkstein 
einen jiingern Ursprung haben miisse. Geht man einige hun-
dert Schritte die tiefe Schlucht weiter hinauf, so wird das 
Rathsel gelóst. Man sieht den Kalkstein fortsetzen bis zu lo-
ckern weifsen Rollsandschicliten, in denen er noch in Blócken 
inneliegt, und wo die aus dem Sande herausfallenden Ceri-
thien und kleinen calcinirten Muscheln sogleich die Sandomir-
Szydlówer Gesteine erkennen lassen. Ueber diesem Muschel-
sand sieht man zu noch grófserer Verwunderung kleine Fel-
sen einer ganz v andern Felsart anstehen, und diese ist ein 
ganz muschelfreier, sehr fester weifser und grauer splitteri-
ger Quarz, wie man ihn nur alsLager im alten Schiefergebirge 
finden kónnte. Dieser Quarz liegt in diinnen horizontalen 
Schichten oder Platten, welehe beim Anschlagen stark klingen, 
macht Uebergange in Hornstein, springt dann sehr grofs- und 
flachmuschelig, mit starkem Fettglanz und zeigt selbst An-
naherung an Feuerstein. Auf den Ablosungskliiften finden 
sich diinne Lagen von lockerm Sandstein. Solche reine Quaiz-
felsen unmittelbar iiber lockerm Muschelsand konnen wohl im 
jiingsten tertiaren Gebirge iiberraschen, und beweisen recht 

augenfallig, wie auch in dieser Periode der E r d b i l d u n g che-
mische Action mit mechanischer gleichen Schritt hielt. Solche 
tertiare Quarze und feste splitterige Quarzsandsteine finden 
sich wieder in Kurland bei Bauske 5 Meilen von Riga siidlich 
am Flusse Musza, bei Talluny zwischen Poswole und Ponie-
wisz im Gouvernement Wilna, in der Gegend von Bierstany 
am Niemen; an diesen drei Punkten noch etwas kalkig; da-
hingegen vollkommen splitteriger Fettquarz, genau unserm 
von Garbów gleich, findet sich beim Dorfe Bukiele im Flufs-
bette des Niemen zwischen Kowno und Wilna. Bei Nasla-

wice zwischen Sandomirz und Klimontow, wo auf dem Ueber-
gangsquarzfels der lose wollige Cerithiensand ebenfalls ab-
gelagert ist, verbindet sich damit auch ein eigenthumlicher 
sehr schwer zerspringbarer, gelblicher, t u f f a r t i g e r Kalkstein, 
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dessen Hóhlungen alle mit einem honiggelben faserigen Mi-
nerał ausgekleidet sind, das doch wohl nichts Anderes ais 
Kalksinter seyn diirfte. 

Ebenso mufs ich einiger abweichenden Gesteine bei 
Bogoryia zwischen Klimontow und Iwanisk erwahnen. Das 
Uebergangsquarzgebirge, welches dort das Grundgebirge ist, 
bildet bei jenem Stadtchen einen kleinen Busen, der mit ter-
tiaren Gesteinen ausgefiillt ist. Die Steinbruche zeigen zu 
unterst einen sehr feinkórnigen, etwas lockern Sandstein, 
meist gelblich, wenig kalkig und mit wenig Muscheln; auf 
ihm liegt aber eine sonst nicht von mir angetroffene Schicht 
eines grauen hornsteinartigen, sehr schwer zerspringbaren 
Kalksteins, der sehr zerfressen ist, viel Cerithium Lima und 
viele schwer zu bestimmende Muscheln und kleine gewundene 
Schnecken einschliefst, die zu Bulimus oder Paludina zu ge-
horen scheinen. 

6 ) Die t e r t i a r e n C o n g l o m e r a t e stellen sich in 
drei verschiedenen Formen dar: 

a) ais P i s o l i t h e n - C o n g l o m e r a t , 
b) ais g r o b e s K i e s e l - C o n g l o m e r a t mit kalkigem 

Cement, und 
c) ais M u s c h e l - C o n g l on i e rat. 
Ebenso wie der im vorigen Capitel geschilderte Piso-

lithen-Kalkstein ein den polnischen Grobkalk besonders be-
zeichnendes Glied war, ebenso ist das Pisolithen-Conglomerat 
ein Polen ganz eigenthiimliches Gestein in dieser jiingern 
Formation. 

Wenn in dem Szydlower kalkigen Cerithien-Sandstein die 
ihn constituirenden kleinen spharoidisch-abgeplatteten Kalk-
kórner grofser werden, ohne sichtbares Bindemittel dennoch 
fest sich vereinigcn, Sand und Conchylien ganz auś dem Ge-
menge verschwinden: so sehen wir ein feinkórniges, ich 
mochtc sagen oolithisches Conglomerat vor uns, das durch 
mancherlei Niiancen sich cinerseits in das Szydlower Gestein 
verlauft, wic z. B. in den Waldern von Klimontow bei No-
wadzice oder in den Steinbriichen von Josefow in der Ordi-
nation von Zamość. Andererseits werden die oolithischen 
Kórner erbsen - und nufsgrofs, erhalten eine knollige, nier-
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formige und zackige aufsere Gestalt, sind im Innern zellig 
oder concentrisch-schalig abgesondert, und dann ganz gleich 
den Pisolithenkornern im Pisolithenkalk. Indem sie nun in 
gemengter Grofse ohne sichtbares Cement an einander han, 
gen, erhalt das Gestein vóllig das Ansehen eines Conglome-
rats, und in diesem normalen Zustande nenne ich es Piso-
l i t h e n - C o n g l o m e r a t , obgleich ich wohl zugestehe, dafs 
seine Bildung von der Bildung wahrer Conglomerate abweicht, 
indem diese Pisolitben nicht gerollte Bruchstiicke anderer 
Felsmassen, sondern urspriingliche Gebilde sind. In diesem 
Zustande findet es sich, in horizontalen starken und festen 
Banken abgetheilt, sehr ausgezeichnet bei Chmielnik, nordlich 
von Szydłów bei Ossówka, bei Bronina, Zernyki, Czscaworis 
und Smogorzow zwischen Busko und Stobnica, auf mehreren 
Punkten zwischen Staszów und Klimontow und in den Bergen 
bei Trzęsziny, Czarnystok und Tarnawola zwischen Fî ampol 
und Josefow. Wenn die Pisolithenkorner in einanderfliefsen, 
werden sie in dichte, gleichfórmige Kalkmasse eingeschlossen; 
dann geht das Gestein in pisolithenartigen Grobkalk iiber, 
wie z. B. zwischen Szydłów, Kurozwęki und Staszów, oder 
zwischen Smogorzów und Sułkowice bei Stobnica. 

Auf andern Punkten sind in das eigentliche Pisolithen-
Conglomerat wahrhafte gerollte und eckige Geschiebe fremd-
artiger Felsarten und dickschalige abgeriebene und zerbro-
chene Muschelschalen, einzelne Cerithien und schone kleine 
Trochi eingeschlossen. 

Einer der interessantesten Punkte, wo sich dieses Ver-
haltnifs zeigt, ist das Dorf Mliny zwischen Chmielnik und 
Busko. Die fremdartigen Geschiebe sind schwarze lydische 
Steine, grauc Uebergangskalksteine, Bruchstiicke von gel-
bem dichtem und mergeligem Jurakalk, Feuerstein mit Krei-
denrinde, gemeine gerollte Quarzkiesel, und grofse haufige 
Geschiebe von dem gemeinen polnischen Uebergangs-Quarz-
fels, mithin ausgezeichnet alle aus den benachbarten altern 
Formationen abstammend. Die Muschelschalen, die einge-
wachsen sind, sind Bruchstucke von lsocardia cor (ganz be-
sonders bezeichnend), sehr viele abgeriebene und zerbro-
chene Austerschalen, seltener Yenericardien, einzelne Esern-
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plare von Cerithium pictum und C. Lima, Trochus turgidulus 
und sulcatus. Nachst Mliny iindet sich dieses Gestein bei 
Chmielnik, in dem grofsen Klimontower Walde, langs dem 
Opatówka-Thal, und wieder zwischen Frampol und Trzęsziny. 
Diese Gesteine, oflenbar sehr jugendlichen Alters, entspre-
chen in ihrem Ansehen und durch die eingeschlossenen Petre-
facten ganz bestimmt manchen englischen Crag-Arten. AU-
mahlich vermindert sich darin die Menge der Pisolithenkórner 
in gleichem Verhaltnifs, ais die Menge der fremdartigen Ge-
schiebe und der Muscheln zunimmt; dann entstehen sehr 
grobkdrnige wahre K i e s e l - C o n g l o i n e r a t e , durch fein-
kornigen Kalkstein conglutinirt, wie z. B. bei Miedzigór bei 
Opatów oder bei Nowadzice unweit Klimontow; oder es ent-
stehen blofse M u s c h e l - C o n g l o m e r a t e und r e i n e Au. 
s ternbanke, wie z. B. bei der Stadt Chmielnik selbst, oder 
bei Zagrody und Komorna im Opatowka-Thale, oder in der 
Schlucht von Grabki bei Szydłów. In diesen Gesteinen ist 
die mechanische Bildungsweise ausgezeichnet. Endlich 
schliefsen sich daran die jungsten tertiaren Sandsteine an, 
welche ich oben ais die dritte Gruppe derselben bezeichnete, 
und die sich nur auf sehr isolirten Punkten finden. Dahin 
gehort zuerst ein Sandstein bei Talluny zwischen Birsze und 
Poniewisz in Litthauen. Weil dort altere anstehende Fels-
arten sehr entfernt sind, so bestehen die conglutinirten sehr 
abgerollten Geschiebe zum grofsen Theil aus wahrhaftem 
finnlandischem rotliem Granit, welcher das ganze nordliche 
Litthauen in Blocken und Gerólle bedeckt, und wodurch er-
wiesen ist, dafs diese tertiare Bildung unmittelbar an die 
Diluvial-Bildungen angranzt. 

Ein ahnlicher, mehr lockerer, fcinkórniger Sandstein 
kommt am rechten Weichselufer bei Włocławek vor, der 
ebenfalls grofsere und kleinei-e Granitgeschiebe und andere 
Rollkiesel einschliefst. Am merkwiirdigsten ist aber ein hier-
her gehoriger Sandstein bei Rzaka ganz nahe an Wieliczka. 
Er besteht aus groben Quarzkórnern, yermengt mit wenigen 
grofsern Bollkieseln und kleinen Kórnern von Eisenoxyd-
hydrat, theils durch quarziges, theils durch kalkiges Cement 
conglutinirt. Darin sind schóne Pectiniten, Yoluten und 
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andere Meeres-Conchylien eingeschlossen, die schon seit alter 
Zeit bekannt und zum Theil schon in dem grofsen Petre-
facten-Werke von Knorr abgebildet sind. Yiel merkwiirdiger 
ist aber das Gestein dadurch, dafs man darin sowohl Back-
ziihne ais einen grofsen sehr wohlerhaltenen Stofszahn eines 
urweltlichen Elephanten eingeschlossen gefunden, welche 
jetzt in der Markscheiderei zu Wieliczka aufbewahrt werden. 
— Daher schreibt sich der in manchen Schriften aufgenom-
mene Irrthum, ais seyen diese Elephantenzahne in den 
Wieliczkaer Salzgruben im Salzthon gefunden worden. Denk-
wiirdig ist aber dieser Fund defshalb, weil er gegen die all-
gemein verbreitete und von Cuvier wieder bestatigte Ansicht, 
dafs Ueberreste von Elephanten nur erst im sogenannten Di-
luvium gefunden wurden, beweist, dafs dergleichen doch 
schon wirklich in Gesteinen yorkommen, die alter ais der dar-
auf liegende Diluvial-Lehm sind, was besonders die damit 
zugleich vorkommenden Meer-Conchylien beweisen, welche 
den Arten gleich sind, die wir so haufig in Polen und im 
iibrigen Europa in den jungsten tertiaren Meeresgebilden an-
treffen. 

$. 216 . 

Sch ichtung. 
Alle die mannichfaltigen Gesteine dieser Formation zei-

gen deutliche Schichtung. Im Allgemeinen liegen die Schich-
ten horizontal, und alle Abweichungen davon scheinen mehr 
von ganz localen Yerhaltnissen, ais von einer allgemeinen 
Regel abzuhiingen. Die kalkigen Cerithien-Sandsteine bilden 
ineist diinne Schichten von kaum 1 Zoll bis zu 1 Fufs Starkę; 
dahingegcn bildet das Pisolithen-Conglomerat und die groben 
muschelfuhrenden Conglomerate 3 — 6 Fufs miichtige feste 
Bankę. 

Zum Beweise folgen einige specielle Beobachtungen: 
Kalkiger Cerithien-Sandstein unmittelbar bei Szydłów. 

Schichten '/4 Zoll bis 10 und 12 Zoll stark fallen 15 — 20° 
gegen Siiden. Hinter der Stadt 8 —10" gegen Siidwesten. 
— In Gnoyno zwischen Szydłów und Chmielnik liegen 
dic 10 — 16 Zoll starken Schichten theils horizontal, 
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theils fallen sie 15° nach Siiden. Bei Chmielnik gegen 
Suchawola hin fallen sie flach nach Siiden, unterhalb der 
Stadt sind sie horizontal. Das Pisolithen-Conglomerat 
mit Rollkieseln bei Mliny bildet 3 Fufs machtige Bankę, 
die horizontal liegen, bei Chmielnik nach Siiden geneigt 
sind. In Wolica bei Szydłów bildet es horizontale 8 — 
10 Zoll starkę Schichten. Hinter Ossówka bei Szydłów 
sind seine Bankę 2— 3 Fufs machtig, und neigen sich 
unter 5° gegen Westen. In den Steinbriichen von Jose-
fow sind dieselben 4 — 5 Fufs stark, fallen 5 — 8° nach 
Siidwest. In den Steinbriichen yon Trzęsziny sind sie 
4 bis selbst 6 Fufs machtig und fallen sehr flach nach 
Westen. 
Diese machtigen Bankę sind wieder . durch senkrechte 

Kliifte zerspalten, und damach theilen sie sich leicht in qua-
derfórmige Blócke. Zwischen den starken Banken liegen 
auch oft minder machtige, besonders wenn Sandsteine mit dem 
Pisolithen-Conglomerat wechseln. 

5- 217. 
Lagerung. 

Wo die Formation ihrem natiirlichen relatiyen Alters-
verhaltnifs entsprechend auf dem Grobkalk aufruht, ais zwi-
schen Busko und Stobnica, bei Staszów, bei Lipowiec zwi-
schen Frampol und Josefow und in Podolien, da ist unmittel-
barer Uebergang yorhanden, und mithin gleichfórmige Auf-
lagerung. Sobald sie aber iiltere Formationen bedeckt, so 

, lic gt sie darauf iiberall mit ausgezeichnet abweichender und 
iibergreifender Lagerung. Diefs findet in folgenden Punkten 
statt: 

1) Auf Uebergangskalkstein liegt sandiges und grobkór-
niges Pisolithen-Conglomerat abweichend auf im Klimontower 
Walde, nicht weit ostlich von der Strafse, die von Klimontow 
"ach Staszów fuhrt. 

2) Auf Grauwackenschiefer und Uebergangsquarzfels, 
dereń Schichten fast senkrecht stehen, liegen diinne horizon-
tale Schichten von Muschelsand und Cerithien-Sandstein, hóchst 
ausgezeichnet abweichend an den PfefFerbergen bei Sando-
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mirz, bei Dembiany, Naslawice und an mehr Punkten um 
Sandomirz. Ebenso liegen die horizontalen Bankę von Piso-
litben-Conglomerat und dem Szydlower Kalhsandstein abwei-
ehend auf den sehr verworrenen und gestiirzten Schichten 
der griinsteinartigen Grauwacke bei Kotuszow unweit Koroz-
węki, und derselbe Fali findet eigentlich, wenn gleich nicht 
so deutlich, langs dem untern Opatówka-Thale statt. 

3 ) Auf dem Muschelkalk liegt beim Kalkofen von Szcze-
czno unweit Pierzchnica eine kleine Kuppe von Pisolithen-
Conglomerat. Ebenso bedeckt dieses iibergreifend den Mu-
schelkalkstein von Kie gegen Nordosten beim Yorwerke 
Marinka, bei Samastrzalów und in Suchawola bei Chmielnik. 

4) Auf dem zur Kreidenformation gehórigen Gyps liegt 
Pisolithen-Conglomerat auf zwischen Bronina und Owczary 
bei Busko und bei Borkow, Sędzieowice und Gortatowice 
zwischen Pińczów und Busko. 

5) Endlich tritt in Podolien der Fali ein, dafs Schichten 
dieser Formation ebenso wie die des Grobkalks den Granit 
unmittelbar bedecken. Bedeckt wird die Formation, wo diefs 
wirklich der Fali ist, nur von diluvischem Lehm, Sand und 
Gerólle, oder von noch jiingern Alluvionen; iiber ihr jugend-
liehes Alter bleibt also auch von dieser Seite kein Zweifel 
iibrig. 

§. 218. 
Q uellenfiihr ung. 

Die reinsandigen Schichten sind in der Regel ganz tro-
cken, dagegen bietet der kalkige Cerithien-Sandstein allein 
das auf vielen Punkten zu beobachtende Phanomen dar, dafs 
aus ihm sehr wasserreiche und reine Quellen auf Punkten 
hervorbrechen, wo man es gerade nicht yermuthen sollte. 
Auffallend ist, dafs diese so rein von Kalk sind, da sie doch 
auf kalkreichen Gesteinen fliefsen. Zur Decke dient den 
Quellen meist ein fester mehr kieseliger Sandstein, und die 
weiten Kliifte, aus denen sie zu Tage treten, lassen kleine 
Hóhlenraume im Innern vennutłien. Diese ę)uellen sind in 
der Regel kalter, ais die tiefern benachbarten Brunnenwasser. 
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Bei Chmielnik und um Szydłów habe ich sie haufig ange-
troffen. 

g. 219. 
Aenfseres Oberflcichen.Ansehen nnd 

V er wit t erung. 
Im Ganzen bilden die Gegenden, welche die in Kede 

stehende Formation einnimmt, ganz gleiche oder flachhuge-
lige Ebenen ohne ausgezeichneten Charakter. Nur das feste 
Pisolithen-Conglomerat macht hieryon eine Ausnahme. Es 
formirt kleine freistehende Felsen, besonders bei Sędzieowice 
unweit Pińczów, bei Ossowka unweit Szydłów und am Berge 
pod Walem im Klimontower Walde, ''Meile yom Dorfchen 
Bybnica in Siiden. Noch mebr erhebt es sich zu ansehnlicben 
und wirkłich ziemlich steilen Bergen im Lublinischen Depar-
tement von Josefow gegen Westen, besonders bei den Dor-
fern Trzesziny, Czarnystok und langs dem tiefen Lada-Thal 
ober- und unterhalb Goray. So steile Thalabhange ais hier, 
die man z. B. von Frampol herab nach Goray bei feuchtem 
Wetter nicht ohne Gefahr befahren kann, sollte man im ter-
tiaren Terrain nicht erwarten. Die Pisolithen - und Muschel-
Conglomerate widerstehen der Verwitterung sehr stark, bil-
den einen steinigen, dennoch fruchtbaren Fruchtboden, und 
weil sie in grofsen Quadern brechen, die sich dennoch leicht 
bearbeiten lassen, so werden sie in der oben genannten Ge-
gend des Lublinischen sehr stark zu Werkstiicken, Trógen, 
Leichensteinen etc. yerarbeitet. Die schonen neuen Festungs-
werke von Zamość sind aus lauter solchen Werkstiicken aus 
den Steinbriichen bei Josefow und Trzesziny erbaut, und die 
Abgange werden zu Kalk gebrannt, .der aber allerdings mit-
unter etwas sandig ist. Dahingegen yerwittert der Cerithien-
Sandstein sehr leicht und zerfallt zu einem kallugen Sand. 
Offenbar stammt auch ein Theil des losen Quarzsandes, wel-
cher die Gegenden bedeckt oder umgibt, wo diese Forma-
tion herrscht, aus zersetzten Sandsteinschichten derselben 
her. Der Fruchtboden ist, wo dieser Sand sich nicht zu 
Flngsand angehauft hat, sehr fruchtbar. 
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Von den Petrefacten in den polnischen Tertiar-
Gebilden 

§. 220. 

Allgem ein e Bemerkungen iiber dieselben und 
iiber ihre Vertheilung. 

Der Reichthum der tertiiiren Formationen an Petrefacten 
ist allgemein bekannt in West - und Siid-Europa; in Ost-Eu-
ropa hat man ihn bis jetzt noch wenig und nur im Allgemei-
nen gekannt. Ungarn ist sehr reich daran, aber bisher in dieser 
Hinsicht noch sehr unyollkommen erforscht. Von Polen, 
Volbynien und Podolien hat manbisvor w7enigen Jahren kaum 
die Existenz ihrer weityerbreiteten Tertiar-Gebilde im iibri-
gen Europa gekannt, geschweige denn eine genaue Kenntnifs 
der darin zahlreich eingeschlossenen Petrefacten besessen. 
Ich hin derErste gewesen, der sie im w e s t l i c h e n Polen mit 
einiger Vollstandigkeit gesammelt und bestimmt hat. Meine 
Prmitsammlung davon ist bis jetzt noch die ansehnlichste, 
denn weder die Uniyersitat Warschau noch Krakau haben et-
was davon aufzuweisen, und was sich davon in der Samm-
lung der Gesellschaft der Freunde der Wissenscliaften zu 
Warschau befindet, ist vermengt mit italienischen und fran-
zósischen Tertiarfossilien , hat noch keine genaue und wissen-
schaftliche Determination erhalten, und die Fundorte sind 
gar nicht angegeben, Die Tertiarfossilien des óstlichen Po-
lens, aus Volhynien und Podolien, sind im Museum des kaiserl. 
russ. Lyceums zu Krzeminiec in Yolhynien yorziiglich durch 
Hrn. Prof. Andrzeiowski ziemlich yollstandig aufgestellt. 
Neuerlich haben Hr. Prpf. Eichwald von Wilna und Hr. Du-
bois dereń Kenntnifs noch yermehrt und etwas davon nach 
Berlin gesendet. Der Łetztere hat in seiner zu Berlin 1831 
erschienenen Conchiologie Jossile et aperęu geognosticjue des 

formations du plateau Tfblhyni-Podolien viele der dort vor-
kommenden Arten beschriebcn und abgebildet, allein bei wei-
tem nicht alle, die schon dort aulgefunden sind, wie aus dem 
Verfolge meiner Arbeit heryorgehen wird. Ich halte es defs-
halb fur nothwendig und yerdienstlich, wenn ich hier zum 
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erstenmal eine móglichst vollstandige Uebersicht davon gebe. 
Meine Sammlung wurde dazu noch nicht hinreichen, aber 
ich bin von mehreren Seiten unterstiitzt worden. Hr. Andrze-
jowski hat mii- die podolischen und yolhynischen Tertiar-
Petrefacten zur Ansicht, Yergleichung und Bestimmung mit-
getheilt; manches Andere von dort habe ich durch Hrn. Prof. 
Jarocki erhalten; was Hr. Prof. Zeuschner zu Krakau bei 
Korytnice fand und mir noch nicht bekannt war, habe ich 
alles gleichfalls benutzen kónnen, und aus Ostgallizien sah ich 
manche Petrefacten in der Sammlung des Hrn. v. Lill. Oef-
fentlich sage ich diesen Herren im Namen der Wissenschaft 
dafiir Dank. 

Der allgemeine Charakter dieser polnischen Fossilien ist 
derselbe, wie in West- und Siid-Europa. Die Littoralfossi-
lien herrschen hier wie dort vor, dahingegen fehlen bis auf 
die Nummuliten und wenige andere Geschlechter fast alle 
pelagischen Geschópfe aus der Classe der Cephalopoden. Am-
moniten, Nautiliten, Belemniten, die in den vorhergehenden 
Formationen der Kreide und des Grunsands herrschen, habe 
ich in den polnischen tertiaren Formationen gar nicht ge-
sehen ; nur wenige Spuren von Echinodermen und Brachyo-
poden zeigen sich noch. Korallinische Zoophyten sind haufig, 
aber meist schlecht erhalten und kaum zu bestimmen. Ace-
phalen und Gasteropoden sind desto mannięhfaltiger ent-
wickelt. Reste von Wirbelthieren sind bis jetzt nur sparsam 
darin aufgefunden. 

Die meisten der Fossilien gehoren lebenden Geschlech-
tern, viele selbst noch lebenden Arten an. Mehr im óst-
lichen ais im westlichen Polen zeigt sich ein Vermengtseyn 
von Meer-, Siifswasser- und Łandgeschópfen. Im westlichen 
Polen ist der am tiefsten liegende sandige Grobkalk bei Koryt-
nice unweit Sobków und bei Pińczów die an manniehfaltigen 
Arten reichste Fundstatte; fast alle Muschel- und Schnecken-
schalen darin sind von ausgewachsener Grofse, mehr und 
minder calcinirt. Die obern Glieder, der kalkige Muschel-
sandstein, die Pisolithen- und Muschel-Conglomerate sind 
oft fast ganz aus Conchylien-Schalen zusammengesetzt; aber 
es ist fast stets nur unausgewachsene Muschel- und Schnę-
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ckenbrut, defswegen meiner Ansicht nach ein flaches Ufer-
gebilde. In Podolien und Volhynien sind die Sandschichten 
die reichsten Lagerstatten der Conchylien, mit den feinsten 
Spitzen und Kanten zur Bewunderung gut erhalten, oft mit 
den natiirlichen Farben und Perlmutterglanz. Ueberraschend 
ahnlich mit den Fossilien der Subapenninen-Hiigel, iiber-
treffen sie diese selbst noch an Schónheit und guter Erhal-
tung. — Die sorgfaltige Yergleichung dieser polnischen 
Petrefacten mit den gleichzeitigen aus England, Deutsch-
land, Frankreich und Italien bat mich belehrt, dafs manche, 
die auf den ersten Anblick mit Arten aus jenen Liindern 
vollkommen gleich zu seyn scheinen, doch kleine Abwei-
chungen darbieten, die wenigstens berechtigen, sie davon 
ais besondere Yarietaten zu unterscheiden. Manche Arten 
finden sich auch hier, die in West-Europa fehlen, und ais 
neu oder unbeschrieben zu betrachten sind. — Dennoch 
steht die denkwiirdige Thatsache fest, dafs die Fossilien 
der polnischen Tertiar-Gebilde nur zum geringern Theile 
mit denen im Grobkalk von Paris und im London-Thon 
iibereinstimmen, desto mehr aber mit denen in den Sub-
apenninen-Hiigeln, im Bassin von Wien, im Bbeinbassiii 
von Mainz und Frankfurt, in den Bassins von Siid- und 
West-Frankreich, selbst mit denen im englischen Crag. Die 
tertiaren Gebilde Polens schliefsen sich daher mehr an die 
der Binnenmeere ais an die des Oceans an. Sie sind ab-
gelagert zu einer Zeit, ais der Aralsee, das caspische und 
schwarze Meer noch ein zusammenhiingendes Binnenmeer 
bildeten, zu der Zeit, ais das schwarze Meer noch die ge-
gen Nordwesten anstofsenden Steppenlander und die heu-
tigen Sttmpfe von Pińsk iiberfluthend, mit dem baltischen 
Meer in Yerbindung stand, mithin vor dem Durchbruche 
des Hellesponts, der Meerenge von Gibraltar, des Sund und 
des Kattegat, durch welche die grofsen, damals hoher ste-
henden Binnenmeere sich in den westlichen Ocean er-
gossen. 

Das folgende Yerzeichnifs wird uns in den Stand setzen, 
diese Ansicht zu rechtfertigen, und noch einige speciellere 
Folgerungen daraua ziehen zu kónnen. 
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221. 
Verz,eichnifs der polnischen Ter tiar-Petrefacten. 

P f I a n s e n. 
Bisher ist davon nur aufserst wenig bekannt. Walzen. 

fórmige Pflanzenstangel sah ich im sandigen Grobkalk bei 
Pińczów, einige Schilf- und Baumbliitter im gleichen Ge-
steine bei Zwierzyniec und Lipowiec zwischen Frampol und 
Josefow in der Woiwodschaft Lublin und im Pisolithen-
eonglomerat beim Vorwerke Borków zwischen Pińczów und 
Busko. Alle zur genauern Bestimmung nicht deutlich ge-
nug. Hr. E i c h w a l d fiihrt noch den Dadaleen ahnliehe 
Pflanzen in den Sandschichten von Yolhynien und Gyrogo-
niten (Samen der Chara-Arten) in dortigen Siifswasserkalken 
an. 

T h i e r e. 

I. Classe der Z o o p h y t e n . 
Manche Schichten des Grobkalks, des yolhynischen und 

podolischen Seesands enthalten zahlreiche Reste von Koral-
len, meist aber so zertriimmert oder so sehr verwachsen, 
dafs ihre nahere Bestimmung nicht móglich ist. 

Man erkennt Madreporen, Turbinolien, Spongien, Escha-
riten, Flustren, Milleporen, Celleporen, selbst Tubuliporen. 
Fleifsiges Sammeln wird erst in der Zukunft mehr Auf-
schlufs yerschąffen, bis jetzt konnte ich nur folgende Arten 
bestimmen: 

1 ) T u r b i n o l i a cuneata GOLDFUSS (Petrefacta Mas. 
Bon. T. XV. Fig. 9). Ich fand sie im Grobkalk von Koryt-
nice und eihielt sie auch aus Volhynien. 

2 ) C e r i o p o r a grac i l is GOI .DF . (I. c. T . X . F . 11), 
aus Sand von Krzeminiec. 

3) Ę s c h a r a s e x a n g u l a r i s GOŁDF., und 
4) Eschara c y c l o s t o m a G O Ł D F . ( Z . c. Taf. VIII. 

Fig- 12 und 9). Beide im kreidenartigen Grobkalk von Ki-
tów und Sułkowice bei Stobnica, in den Nummulitenschich-
ten bei Pińczów, in ahnlichen von Rozwadow und Miko-
lajew am Dniester. 
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Ferner habe ich schon oben meine Ansicht geaufsert, 
dafs den pisolithenartigen Kórnern und Knollen im Grobkalk 
durchaus Nulliporen zum Grunde liegen mógen, von denen 

5 ) N u l l i p o r a b y s s o i d e s L A M . ( G O L D F . naturhistor. 
Atlas Taf. 120) und 

6) Nul l ipora racemosa Goi,CIF. (Petrefucta Mus. 
Bon. Taf. VIII. Fig. 2. a, b) genau zu bestimmen sind und 
sich sehr ausgezeichnet und haufig zu Raków und zwischen 
Ossowka und Szydłów finden. 

Neuerlich habe ich noch kennen gelernt: 
6b ) As t rea g e o m e t r i c a G O L D F . ( / . c. Tab. XXII. 

Fig. 11) im Grobkalk von Korytnice. 

II. Classe der Radiaria (Strahlthiere). 
Davon kenne ich blofs : 
7) einen Spatangus , nach Hrn, Andrzeiowski dem 

Sp. cor anguinum ahnlich. Zwischen Czarny Ostrów und 
Holoskowr am Bog gefunden. 

8) Ein Echinit, der am meisten mit Cassidulus te-
s t u d i n a r i u s A. B R O N G I T . (F i c e n l i n pi, V. Fig. 15) *) 

*) Zur Abkiirzung de r im Foigenden nóthigen und am haufigsten 
Torkommenden Citate werde ich nachstehende Abbrcviaturen 
gebrauchcn : 

A r . B B O S G J . , V i c e n t . fiir das Memoire sur le sediment 
superieure calcareo - trapeen dans le Ficenlin par A L . BRONGJSIART. 

B R. C. S. f i i r Conchiologia fossile subapennina di G. BROCCHI. 
Tomo secundo. 

A n n . d u M u s . fiir Annales du Museum dhistoire naturelle. 
S o w . , M. C. fi ir Minerał Conchiology oj Great Britain 

by J . SOWERBY. 

S o w . , G e n . fiir the Genera oj recent and fossil shells by 
SOWERBY. 

B A S T E R , wenn wei te r nichts hinr.ugefilgt is t , bedeutet die 
Descripłion geologique du Bassin tertiaire du Sud- Ouest dt la 
France in den Memoires de la Soc. d'hist. nat. de Paris. Tom. II. 
P- 1 — 100. 

DU Bois bezeiehnet die Conchiologie Jossile et aperęu geo-
gnostique des Jormations da plateau Wolhyni - Podolien par FR. 
DITBOIS DEMONTP>;REI)X . Avec 8. pl. et une Carte . Berlin 1831. 
4. chez S. Schropp et Comp. 
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abereinstimmt. Yon Horostkow bei Huszatyn im pisolithen-
artigen Grobkalk. 

9) E c h i n u s mi l iar i s kommt nach Andrzeiowski 
haufig in den locker zusammengebackenen Sandschichten bei 
Zukowce in Volhynien yor. 

In Westpolen sah ich nirgends etwas von Echinodermen 
in dem Grobkalk und in den dariiber liegenden Schichten. 

III. C łasse . A n n e l i d e n . 
A) S e r p u l e n . 

10) Serpu la g l o m e r a t a L. (Sow., Gen. Nr. 22) und 
zwei andere Arten, die man mit S. a r e n a r f a und pro -
tensa L. fur einerlei halt, aber noch etwas zweifelhaft 
sind, fand ich bei Korytnice im sandigen Grobkalk. — Sie 
sind alle drei aus Italien bekannt. 

In Volhynien und Podolien sind nach Hrn. Eichwald 
Serpulen ohne nahere Bestimmung haufig in den plastischen 
Thonen, im Grobkalk und auch in den Siifswassergebilden. 
Bei Zukowce und Bilka fiihrt er selbst einen besondern 
Serpu lenka lk auf, der die dortigen an Conchylien rei-
chen Sandschichten bedeckt. 

B. D e n t a l i t e n *) gehóren zu den sehr haufigen und 
charakteristischen Petrefacten in den polnischen wie in an-
dern Tertiar-Gebilden. 

11) D e n t a l i u m f o s s i l e L. ( D F . S H . , I, c. Taf. 17-
f ig. 12), von Bialazurka in Volhynien. 

1 2 ) D e n t a l i u m Enta l i s L . ( D K S H . , Tab, 1 5 , F. 7. 
Taf. 16. Fig. 2. Sow., M. C. Taf. 70. Fig. 3) , von Koryt-
nice ziemlich haufig, noch haufiger von Zukowce, Bryków 
und Krzeminiec in Yolhynien, und von Kitaygrod in Podo-
lien. 

13) D e n t a l i u m eburneuin L. ( D F . S H . , / . c. pl. 17. 

*) Ich habe hier das Genus Dentalium noch bei den Anneliden 
aufgefiihrt, obgleich Desliaies in seinem Memoire sur l'Anatomie 
et Monogruphie da Genre Dentalis in den Mem, de la Soc. d'hist. 
nat. de Paris. Vol. II. p. 331 bewiesen h a t , dafs es zu den 
Mollusken gehor t , seine Stellung aber noch etwas unaicher ist. 

^ f i c i i , gtpgngst, Btsęhreik yon Pgljn, II. 3 2 
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Fig. 8, 9, 10, 11) == D. c i r c i n a t u m Sow. (Gen. Nr. 15. 
F. 5). Dafiir halte ich namlich die kleinen Dentalien, die 
bei Pińczów manche Schichten des Grobkalks ganz anfiillen. 

14) D e n t a l i u m g r a n d ę DF.SH. Taf. 17. Fig. 1 , 2 , 3 . 

Bei Korytnice ziemlich haufig. 
1 5 ) D e n t a l i u m c o a r c t a t u m L A M . ( D E S H . T . 1 8 . F . 1 8 ) 

= D. g a d u s Sow. Aus Volhynien. 
Zu welcher Art die yielen Dentaliten im festen Piso-

litlienkalk von Stobnica, Staszów und Raków gehóren, konnte 
ich aus Mangel freier F.xemplare nicht bestimmen. Das D. 
grandę ausgenommen, das bisher nur von Paris bekannt 
war, finden sich die obengenannten Arten ebensowohl im 
Pariser Bassin, ais in Italien und im sudlichen Frankreich. 

IV. Classe. Brachyopoda LAM. 
Von dieser zahlreichen Classe ist 
1 6 ) T e r e b r a t u l a y u l g a r i s SCHLOTH. die einzige 

Art, die ich mit Bestimmtheit, aber selten im Grobkalk von 
Pinezow sah. Hr. Eichwald erwahnt kleiner Terebrateln in 
den Tertiarschiehten von Volhynien, die ich nicht kenne. 

V. C lasse . Acephala Cuv. 

Aus der Familie de r Ostraceen. 

G e n u s O s t r e a LAM. 
1 7 ) O . e d u l i n a L A M . ( S O W . , M. C. T . 3 8 8 . F. 3 , 4 ) , 

der lebenden Art O. edulis sehr nahe yerwandt. Haufig bei 
Zukowce (in Volhynien), Warowce und Krzemienna in Po-
dolien. 

1 8 ) O . d i s p a r D E S H . Ebenda. 
10) O. d i l u v i a n a LAM. Diese aufserdem nur in der 

Kreide bekannte Muschel fiihrt Andrzeiowski von W a r o w c e 

an. Vielleicht stammt sie aus der Kreide ab. 
20) O. l o n g i r o s t r i s LAM. (Ann. du Mus. Tom. 14. 

pl. 21- Fig. 4). Diese riesenhafte und durch ihren langen 
Schnabel und langen tiefen Canal fiir das Ligament ausge-
zeichnete Auster, die yielleicht auch zu Ostracites canalis 
SCHŁ . gehóren konnte, findet sich nicht selten bei Koryt-
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nice und auch zu Warowce in Podolien, meist zerbrochen 
und sehr dickschalig. 

2 1 ) O . f l a b e l l u l a L A M . ( S O W . , M. C. Tal). 2 5 3 ) . Im 
Grobkalk von Pińczów und Korytnice. 

22) O. spathulata LAM. (Ann. da Mus. Tom. XIV. 
T. 22. F. 4). Von Trzesziny bei Frampol im obern Piso-
lithen-Conglomerat. 

2 3 ) O . c r a s s i s s ima L A M . (CHF.MNITZ, Conchyl. T . 7 4 . 

F. 678). Diese sehr grofse und dickschalige Auster kenne 
ich nur aus Grobkalk bei Korytnice, aufserdem in Italien. 

2 4 ) O s t r e a d i g i t a l i n a E I C H W . ( D C Bois, pl. VIII. 
F. 13, 14). Sehr hiiufig in dem Muschelsand von Zukowce, 
Zalisce und Stary Poczaiow in Volhynien, bei Tarnaruda 
und Sawadynce in Podolien. Ebenso habe ich auch 

24b) O s t r e a l a t i r o s t r i s D U B O I S pl. VIII. F. 15,16, 
die er aus einer Sandschicht von Maków in Podolien an-
gibt, welche der Kreide angehore, im Grobkalk von Koryt-
nice gefunden. 

Es finden sich in den polnischen Tertiarschichten, be. 
sonders in den obern, aufserdem viele Austern, aber meist 
so zerbrochen und eingewachsen, dafs ihre Bestimmung un-
moglich ist. Andrzeiowski gibt aus Volhynien zwei Arten 
an, welche den Zeichnungen in der Encyclopedie Jranę. 
T. 184. Fig. 10, 11 und T. 187. F. 3 , 4 , 5 am meisten 
gteichen. 

Genu s P lacuna. 
Es finden sich Spuren dieses Geschlechts ahnlich der 

Figur in der Encycl. fr. T. 173. F. 2 in dem volhynischen 
Muschelsand. 

Aus der Familie der Pectinides. 

Genus S p o n d y l u s . 
25) Nur Deckel oder die flachen Schalen dieses Mu-

schelgeschlechts haben sich bisher zu Zukowce in Yolhy-
nien gefunden. 

Genus P e c t e n LAW. 
gehort unter den Muscheln zu einem der haufigsten Ge-

3 2 * 
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schlechter in den tertiaren Schichten Polens. Ich kenne 
bis jetzt davon: 

26) P e c t e n s c a b r e l l u s ? LAM., d. i. Oslrea dubia 
BROCCHI ( C . s. Taf. 1 6 . Fig. 1 6 ) . Diese im Yicentinischen 
Grobkalk, in den Subapenninen-Hiigeln und bei Bordeaux 
Yorkommende Art glaube ich wieder erkannt zu haben im 
Grobkalk von Pińczów und Stobnica und von Warowce in 
Podolien, doch konnte vielleicht dabei noch einiger Zweifel 
iiber die Identitat erhoben werden. M. de Serres trennt 
P. scabrellus von Ostrea dubia Ba., und nennt letztere P. 
dubius. 

27) P. b u r d i g a l e n s i s LAM., der nach Basterot bei 
Saucats im siidwestlichen Frankreich vorkommt. Ich fand 
diese drei Zoll im Durchmesser haltende Art im sandigen 
Grobkalk bei Pińczów. Sie ist dem P. Laurentii L. sehr 
ahnlich, aber ich betrachte sie dennoch nur alś Varietat des 
P. burdigalensis. Zum Vergleiche fiige ich noch meinen 
Exemplaren folgende Charakteristik bei : 

Testa suborbicnlaris aequivalvis, complanata et paulo 
utrincjue convexa, extus laevis, intus radiis sexdecim dupli-
catis, auriculis aeqiialibus. 

28) P. n o d o s i f o r m i s nob. et SERRES. Hr. M. de 
Serres fiihrt wahrscheinlich dieselbe dem P. nodosus L. 
ahnliche Art aus dem siidlichen Frankreich an. Meine 
Exemplare sind 6 Zoll lang, 5 Zoll breit. Aufser dem P. 
nodosus sind die ahnlichen oder verwandten Arten Pecten 
Gigas, melitensis S C H L . , P. Jacobaeus und P. grandis Sow., 
und eine Abbildung in KNOHR'S Petrefacten-Werk, Tom. II . 

P. I. Taf. D, Ilia, Fig. 3. Die Charakteristik davon ist fol-
gende: 

Testa ovato -siibrotnnda, aequivalvis, transversim subti-
lissime undulatim striata, radiis novem vel decem crassis, latis 
longitudinaliter sulcatis, in parte superiori nodoso vesicularibus, 
interstitiis longitudinaliter plicatis, auriculis aetjualibus per-
pendiculariter rugosis. 

Diese sehr ausgezeichnete Art fand ich vor einigen Jah-
ren hitafig im pisęlithenartigen Grobkalk m. Skotniki und 
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Widuchowa bei Busko, weniger schon erhalten bei Kików 
und Stobnica. 

29) P- la t i cos tatuś LAM. Diese der vorigen sehr 
iihnliche Art, aber ohne die fur jene sehr charakteristischen 
Knoten, fand unlangst Hr. Prof. Zeuschner schon erhalten 
bei Korytnice. 

30) P . B e s s e r i ANDRZEIOWSHI . Diese neue zwischen 
P. magnus und opercularis L. innestehende Art hat Hr. 
Andrzeiowski zuerst besehrieben und abgebildet im Bulle-
lin de la soeiete imperiale des Naturalistes de Moscou. Nr. 1. 
1830, p. 103. Taf. VI. Fig. 1. Von Zukowce in Volhynien, 
von Warowce und Krzemienna in Podolien. 

31) P. e l egans ANDRZEIOWSHI ( l . c. p. 102, Taf. V. 
Fig. 5 und 6 ) , ist dieselbe Art die du Bois unter dem Na-
men P e c t e n M a l v i n a e besehrieben und pl. VIII. F. 2 , 3 
abgebildet hat. In jungen Exemplaren ist Verwechslung 
mit P. Makovii DUB. sehr leicht móglich. Eine sehr zier-
liche neue Art von denselben Punkten wie die vorige. 

32) P. s tria tu s BR. C. s. Tab. 16. Fig. 17., der vori-
gen Art nahe verwandt und von denselben Fundorten. 

33) P e c t e n g l o r ia mar is Du Bois (pl. VIII. Fig.6). 
Eine sehr ausgezeichnete neue Art, den jungen Exemplaren 
von P. pusioides S E R R . etwas ahnlich. Von Zukowce und aus 
dem Cerithien-Sandstein von Szydłów in Polen. 

33 b ) P e c t e n s e r r a t u s N I L S O N Pelref. succana T . IX. 
F . 9 nu Bois pl. VIII. F . 5 = P e c t e n s c a b r i d u s E I C H W . 

Wahrscheinlich nur Varietat der vorigcn Art. Von Zukowce, 
Bilka, Zalisce, Stary Poczaiow in Volhynien, Podhorec in 
Gallizien. 

3 4 ) P. B e u d a n t i B A S T . ( / . E. T . V. F. 1, A , B , C ) , 

selten im sandigen Grobkalk von Pińczów und bei Warowce 
in Podolien. 

35) P. A n g e l i c a e nu Bois (pl. VIII. F. 1), dem P. 
pallium L. etwas ahnlich. Von Zukowce und Bialazurka-

36) P . d iaphanus DO B O I S (pl. VIII. F. 9 ) , scheint 
mir mit P. gra c i lis Sow. M . C. T. 393. F. 3 gleich zu 
seyn. Von Zukowce, Warowce und Krzemienna. 

36b) P. p u l c h e l l i n u s nu Bois (pl. VIII. F. 8 ) , von 



502: / / / . Abschn. Specielle Betrachtung 

denselben Fundorten, diirfte wahrscheinlich nur Varietat der 
vorigen Art seyn, denn bis auf die etwas mehr erhóhten 
Rippen habe ich keinen wesentlichen Unterschied auffinden 
kónnen. 

3 7 ) P . T o u r n a l i i ? SERRKS. Einige wahrscheinlich ZU 

dieser Art gehórige Esemplare sah ich im Pisolithenkalk 
von Skotniki bei Rusko. 

38) Ein dem P. o b s o l e t u s Sow. Far. glaber (M. Ć. 
T. 541- F. 1, 2) aus englischem Crag ahnliche Art aus Grob-
kalk bei Pińczów. Die aufserlich glatte Schale zeigt, wo sie 
abgesprungen ist, dafs sie inwendig Langenrippen hatte. 

Zwei andere Pectiniten-Arten, eine auf sandigem Grob-
kalk von Ćietuszów zwischen Josefow und Tomaszow in der 
Ordination von Zamość, und eine im festen grauen Kalkstein 
uber dem Pisolithenkalk bei Staszów, sind mir noch zweifelhaft. 

Endlich mufs ich noch eines Pectiniten erwahnen, der 
ziemlich haufig, aber meist zerbrochen, im jiingsten tertiaren 
Sandstein von Rzaka bei Wieliczka vorkommt, der in Knorrs 
Petrefactenwerk I'. II. P. 1. Taf. B. I, c. Fig. 1, 3 abgebildet 
ist, und den Hr. v. Schlotheim P e c t i n i t e s p o l o n i c u s 
genannt; hat. — Drei andere neue Arten, namlich: 

P e c t e n a l ter na ns nu Bois, pl. VIII. Fig. 4 von 
Zukowce. 

P e c t e n f l a v u s DU ROIS pl. VIII. F. 7 , und 
P e c t e n r e c t a n g u l u s DU B O I S , pl. VIII. F . 1 0 , 11) 

ebendaher, habe ich noch nicht Gelegenheit gehabt, selbst 
zu sehen und genauer zu vergleichen. 

Aus der Familie der Mytilaceae. 

Genus Myt i lus . 
39) M y t i l u s B r a r d i i BROWGN. (Fic. pl. V I . Fig. 1 4 ) , 

vielleicht gleich mit M. pernatns SCHL. von Mainz, findet 
sich in jungen Exemplaren im pisolithenartigen Grobkalk 

bei Skotniki, Kikow, Staszów in Polen, bei Biały Kamień 
und Zablotówka unweit Tarnopol in Ostgallizien. 

Hr. Dubois hat pl. VII. F. 26, 27, 28 eine Art unter 
dem Namen M. p l e b e j u s von Zukowce ais neu aufgefiihrt, 
die doch wohl zum M. Brardii gehoren móchte. 
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40) M. Fau jas i i B R O S G K . ( F i c . pl. VI. F. 13), im 
Musehelsandstein von Szydłów. 

41) M. e d u l i s L., in den jiingsten Tuffschichten am 
schwarzen Meere bei Odessa und weiter hin. 

Genus Mod io la . 
4 2 ) M o d i o l a marg inata E I C H W . , DU BOIS pl. VII. 

F. 13—16, ahnlich mit TM. pectinała von Grignon mit einem 
Arca - ahnlichen Schlosse. Von Zukowce. 

43) M o d i o l a navicula DO B O I S , pl. VII. F. 17— 20. 
Von Zukowce. 

43b) M o d i o l a faba? DO B O I S , pl. VII. F. 37,38, 39-
Von Lysawody. 

43°) M o d i o l a ( M y t i l u s ) l i t h o p h a g a L. , DB BOB 
pl. VII. F. 32, 33, 34. Von Lysawody. Scheint mir zum 
Genus Lithodomus Ccv. zu gehóren. 

Ich habe diese vier Arten nicht selbst gesehen, und kann 
dariiber also nicht genaucr urtheilen. Nach den Zeichnun-
gen scheinen die erstern eigentbiimlich und neu zu seyn, 

Aus der Familie der Chamaceae. 
4 4 ) Chama squamosa B B A K D K R (Sow. M. C. T . 3 4 8 ) , 

von Zukowce. 
45) Chama g r y p h o i d e s L . , bei Zukowce und Wa-

rowce. 
Aus der Famil ie de r Arehen. 

Genus Nucula Lam. 
46) Nucula m a r g a r i t a c e a Lam. (Ann. du Mus. 

T o m . I X . T . 1 8 . F . 3 - DU B O I S p l . V I I . F . 3 5 . 3 6 ) . N . tri. 

gona Sow. T. 192. F. 5. Bei Zukowce, Stary Poczaiow in 
Volhynien, Tarnaruda in Podolien; lebt noch. 

47) N. pe l la L., von Zukowce und Warowce. 
48) N. minuta Bn. C. s. T. 11. F. 4 , von Krzemienna 

und Zukowce. 
4 0 ) N . de l t o idea L A M . ( S O W . , M. C. T . 5 5 4 - F . I , 

aus der upper marin formation auf der Insel Wight), von 
Krzemienna. Diese Art ist der vorigen so ahnlich, dafs sie 
vielleicht vereinigt werden miissen. 

Es ist auffallig, dafs ich diesseits des Bugs in Polen 
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keine Nucula in den tertiaren Schichten fand, da sie doch 
in Yolhynien nicht sehr selten zu seyn scheinen, wenn auch 
meistens nur klein und unausgewachsen. 

G e n u s P e c t u n c u l u s LAM. 
50) P. n u m m a r i u s BR. C. S. XI. 8- ( A r c a nummaria 

L . = P. nummiformis L A M . , DU BOI* pl. VII. F. 5 , 6, lebt 
noch im Mittelmeer und adriatischen Meer. Von Korytnice, 
Zukowce und aus Ostgallizien. 

51) P. a n g u s t i c o s t a t u s LAM. (Ann. du Mus. Tom. IX. 
T. 18- F. 7). Ich sah ihn im Grobkalk von Pińczów, Stob-
nica, Zwierzyniec und im obern Sandstein von Zagrody bei 
Sandomirz. 

52) P. p u l v i n a t u s LAM. ( / . c. IX. 18, 9) . Diese in 
fast allen tertiaren Gebilden vorkommende Art ist in Yol-
hynien und Podolien sehr haufig; Bialazurka, Lysawody und 
Maków in Podolien werden yorziiglich ais Fundorte genannt. 
Du Bois hat die volhynische Yarietat (pl. VII. F. 7 , 8 ) abge-
bildet und glaubt, dafs sie mit dem im atlantischen Ocean 
lebenden P. marmoratus am meisten iibereinstimme. Eich-
wald hatte sie P. orbiculas genannt. 

53) P. i n s u b r i c u s ? BR. XI. 10- Einige Exemplare 
von Lemberg und Pińczów scheinen zu dieser Art zu ge-
hóren. 

54) P. v a r i a b i l i s Sow. ( M . C. T. 471), zu welcher 
Art wohl auch P. pulvinatus Far. Taurinensis BRONGK. Pic. 
VI. 16 gehóren mag; ist sehr haufig bei Zukowce, Warowce, 
Krzemienna, Kitaygrod. 

55) P. undatus LAM., d. i .Arca flammulata BE*., den 
ich nicht selbst sah, soli auf denselben Orten yorkommen. 

56) P. P l u m s t e d i e n s i s Sow. (M. C. T. 27. F. 3), 
ahnlich mit P. nummarius, findet sich bei Zukowce, Warowce, 
Krzemienna. 

57) P. a u r i t u s BR. (C. XI. 9) , ausgezeichnet von 
Zukowce. 

5 8 ) P . t r a n s v e r s u s L A M . , DB BOIS pl. V I I . F . 9 - Von 
Zukowce. 

59) P. i n f l a t u s BR. XI. 7, und 
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60) P. pygmaeus LAM. finden sich unter den volhyni-
schen Tertiarfossilien. 

Aufser den beiden zuerst aufgefiihrten Arten habe ich 
im westlichen Polen nur undeutliche Peetuncirli im jiingsten 
tertiaren Sandsteine bei Rząka unweit Wieliczka gefunden, 
doch scheint noch P. puloinatus auch bei Korytnice, wenn 
gleich sehr selten, yorzukommen. 

Genus Arca LAM. 
61) Arca D i l u y i i LAM. (ist nicht gleich mit A. pecti-

nala Ba.). Sehr haufig bei Korytnice, Zukowce, Krzemienna, 
in Steinkernen bei Pińczów und Lipa, seltener in den obern 
tertiaren Sandsteinen bei Szydłów. — Hr. Dubois hat die von 
Zukowce pl. VII. Fig. 10, 11, 12 abgebildet, und fuhrt dabei 
A. cucullaeaeformis EICHW. fragweise an. 

61h) A r c a nodulosa RROCCHI, C. s. T. XI. F. 6 = 
A. quadrilatera LAM. Ann. da Mus. Vol. 9- pl. 17- F. 1. = 
A. pulchra Sow. M. C. pl. 473. Diese im adriatischen Meer 
und bei Norwegen lebende Art findet sich wie in Italien auch 
fos sil bei Zukowce. Du Bois hat sie pl. VII. F. 21, 22 ab. 
gebildet. 

62) A. p e c t i n a t a BR. X. 15 wird nur angefiihrt von 
Bialazurka. 

63) A. s c a v u l i n a LAM. (Ann. dn Mus, Tom. 9. T. 19. 
F. 3), wozu auch wohl A. d e p r e s s a Sow. M. C. T. 474. 
F. 2 ais Varietat gehoren wird, aus Volhynien. 

64) A. di dym a RR. C. S. XI. 2, ausgezeichnet von 
Warowce. 

65) A. ant iquata L. von Zukowce und Warowce. 
66) A. bar ba ta L. Zukowce, Warowce und Krze-

mienna. 
67) A. m y t i l o i d e s Bn. C. s. XI. 1 , der italienischen 

ganz gleich von Krzemienna. 
68) A. c o r b i c u l a L., wahrscheinlich von Korytnice. 

Genus c u c u l l a e a . 
Hr. Dubois hat dayon eine neue Art 

Cucu l laea alata pl. VII. F. 23, 24, 25 
abgebildet und von Zukowce beschrieben. 
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Aus der Famil ie der Cctrdiaceae (Herzmusche ln) . 

G e n u s C a r d i u m LAM. 
6 9 ) C a r d i u m p r o t r a c t u m E I C H W . Diese von Hrn. 

Eichwald ais neu bestimmte Art scheint in der Mitte zu ste-
hen zwischen C. cladiense B R . X I I I . 3 , C. angustatum Sow. 
M. C. T. 283- F. 2, und C. oblitjuum LAM. Ann. du Mus. 
Tom. IX. pl. 20. F. 1 , und ich hatte sie friiher immer nur ais 
Varietat der letztern Art angesehen. Sie ist sehr zerbrech. 
lich, aber aufserordentlich haufig in den obern tertiaren 
Sandsteinen und Sandschichten zwischen Chmielnik und Szyd-
łów , bei Krzeminiec, Krzemienna und auf andern Punkten 
von Podolien und Volhynien. Dahingegen fiihrt Hr. Dubois 
entweder ganz dieselbe oder eine sehr nahe verwandte Art 
unter dem Namen 

70) C a r d i u m l i t h o p o d o l i c u m auf, und bildet sie 
pl. VII. F. 29 sehr undeutlich ab. Nach seiner Charakteristik: 
test a depressa cordata, obliqua ; sulcis 26 — 28 planulatis, 
cosłis planis, angulatis, striis transversim distanter impressis, 
mufs ich vermuthen, dafs sie mit der vorigen Art zusammen 
falle, dafs er aber nur wenig Exemplare verglichen oder 
schlechte Exeinplare vor sich gehabt habe; denn die zahlrei-
chen Rippen sind deutlich gerundet, und die Wachsthums-
ringe bilden eine schóne feine Querstreifung, die zum Theil 
schilfrig iibereinander hervortreten. Er meint, dafs diese 
Art auf den ersten Blick das im Mittelmeer oder der Ostsee 
lebende C. edule L. zu seyn scheine, allein davon ist sie doch 
hinlanglich yerschieden. 

71) C. e d u l e L. 
7 2 ) C . e c h i n a t u m L . = C . e i l i a r e BRUG. nu Bois 

pl. VI. F. 13, 14. BR. C, S. T. XVI. F. 11, von Zukowce, der 
italienischen und der noch im nórdlichen Ocean und dem 
adriatischen Meere lebenden gleich. 

Diese vier Arten sind haufig in den jiingsten tuffartigen 
Schichten am schwarzen Meere bei Odessa und an a. O., sel-
tener im Innern des Landes, z. B. bei Maków, Dumanow in 
Podolien, bei Jassy, bei Saraceja, Bialazurka und einigen 
Punkten in Volhynien. 

73) C. tuberculatum und 
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74) C. c i 1 i a r e L. , sollen sich sehr schon erhalten bei 
Zukowee, Warowce, Krzemienna finden, sie bediirfen aber 
noch einer genauern Yergleichung mit der vorigen Art. 

7 5 ) C . burga l inum BAST. = C. ringens D K F R . , dem 
C. hians BR. verwandt, bei Holoskow und Wosnosensk am 
Bog in Podolien. 

76) C. p o rui os u m LAM. (Ann. du Mus. Tom. 9. T. 19. 
F. 9), dem C. asiaticum BRUG. sehr ahnlich, aus Podolien. 

77) C. g r a c i le nob. (nova sp.), testa ovato-transversa, 
fragilis, latere antico truncato, costis 14 distantibus rotundatis 
rugosis, interstitiis glabris, margine crenato. Den Rippen ent-
sprechen auf der innern Seite tiefe Falten. Dieses niedliche 
und, wie ich weifs, nirgends abgebildete Cardium ist etwas 
ahnlich mit C. lima und caleitrapoides LAM. Es findet sich 
bei Kamionka in Podolien. 

Einige andere noch zweifelhafte Cardien sind folgende : 
78) Ein grofses Cardium von Zukowee, etwas ahnlich mit 

C. Parkinsoni Sow., M. C. T.49, scheint noch nicht abgebildet 
zu seyn. 

7 9 ) Ein kleines dem C. palassianum BAST. VI. 5 ahn-
liches aus Volhynien. 

80) Zwei sehr kleine Cardien, dem C. planatum und 
striatulum B R . C. S. X I I I . 1 und 5 ahnliche von Korytnice. 

Genus Cardi ta LAM-
81) Card i ta ca lycu la ta LAM., ganz iibereinstimmend 

mit der Zeichnung in Sow. Gen. Heft 20. F. 1, 2 , von Krze-
miniec und Kamionka. 

Genus V e n e r i c a r d i a LAM. 
81) V. Laurae Bnoirew. Fic. 3, mitunter leicht mit N 

F. imbricata LAM. zu verwechseln. Sehr haufig im sandigen 
Grobkalk von Pińczów, Korytnice, Lipa, Chomentów — aber 
auch aus andern Schichten von Zukowee, Warowce, Krzemienna. 

83) V. sen ii i s Sow. (Park. Org. Rem. III. T. 13. F. 15, 
17. Sow. M. C. T. 258). Man darf sie nicht mit F. (Chama) 
intermedia BR. verwechseln, so gro (s die Aehnlichkeit auch 
ist, weil bei der letztern die tyuerrippung nicht zwischen 
den Langenrippen durchgeht. Vielleicht ist sie identisch mit 
Chama antiyuata L. Ton denselben Orteri, wie die vorige. 
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84) V e n e r i c a r d i a i n t e r m e d i a B A S T . == Chama 
intermedia BROCCHI , C. s. T . X I I . F . 1 5 = Cardita intermedia 
L A M . D U B O I S pl. V. F . 2 0 , 2 1 . Diese im Meere von Neu-
holland noch lebende Art findet sich bei Zukowce und Biala-
zurka ganz der italienischen gleich. 

85) Y. d e l t o i d e a Sow., M. C. T. 259- F. 1. Bei 
Pińczów und Korytnice. 

Diese vier Arten finden sich meistens in Gesellschaft 
beisammen, und z u ihnen gehoren auch die Venericardien, 
die im Pisolithenkalk von Slowita bei Lemberg, im dichten 
Grobkalk von Biały Kamień und Zablotówka bei Tarnopol, 
im Sandstein und Sand bei Kamionka und im Sandberg bei 
Lemberg vorkommen. 

86) V. p l a n i c o s t a LAM. (Ann. du MUS. Tom. IX. 
T. 31. F. l o ) , von Zukowce. 

87) V. r h o m b o i d e a BR. C.s. XII. 16. Hr. Eichwald 
hat davon wohl mit Unrecht eine Varietat getrennt, und ais 
besondere Art V. a c u l e a t a genannt. 

88) V. o r b i c u l a r i s Sow. T. 490. F. 2. Die drei zu-
letzt genannten Arten finden sich bei Zukowce, Warowce 
und Krzemienna, und die V. rhomboidea auch zuweilen bei 
Korytnice, Pińczów, und in den Austerbanken zwischen Opa-
łów und Sandomirz. 

89) Y. a c u t i c o s t a L A M . (Ann. du Mus. Tom. I X . T. 32, 
F. 2), von Krzeminiec. 

90) Y. s c a l a r i s Sow. M. C. T. 490. F. 1. Ich habe 
davon nur ein einziges kleines Exemplar von Korytnice ge-
sehen. 

91) V. l ima nob., tesla subcordata, costis 2 8 — 3 0 ele-
vatis acutissimis. Ihre sehr scharfen Rippen, wenigstens 10 
mehr ais bei V. imbricata, unterscheiden sie von dieser Art. 
Aus Volhynien. 

92) V. annulata nob., tesla suborbicularis antitjuala, 
costis 28 eleoalis versus mar ginem rotundatis, costae trans-
versim eleąanter annulatae. Diese elegante, an V. imbricata 
ebenfalls anschliefsende Art unterscheidet sich davon, indem 
sie 8 Rippen mehr hat, und durch die erhabenen, gerundeten 
Ringe, die quer iiber die Langenrippen laufen. Aus Yolhynien. 
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Genus I s o c a r d i a LAM. 
93) I s o c a r d i a s i m i l i s Sow. M. C. T. 516- F. 1. Yon 

Krzemienna. In England fand sie sich im Grunsand. 
94) I s o c a r d i a c o r LAM. Diese Muschel findet sich 

stets nur in Bruclistiicken, ist aber hóchst charakteristich fur 
die obern grobkórnigen Muschel- und Pisolithenconglome-
rate bei Mliny, Chmielnik und gegen Szydłów hin. Sie ist 
ganz dieselbe, welche SOWERBY M, C. T . 5 1 6 . F . 2 . aus dem 
Suffolk Crag abgebildet hat, und auch daselbst nur in Bruch-
stiicken vorkommt. — Eine bemerkenswerthe Ueberein-
stimmung. 

Aus de r Familie der Conchen. 
Genus Y e n u s Ł A S I . 

Dem eigentlichen Genus Venus gehóren unter den yielen 
Tertiarfossilien aus dieser Familie in Polen nur sehr wenige an. 
Ich kenne nur zwei Arten, die Hr. Eichwald beide ais neu 
betrachtet. 

9 5 ) V e n u s i i t t o r a l i s E I C H W . von Krzeminiec und 
Nicolajew. Diefs ist nach meinen Exemplaren dieselbe Art,, 
die Hr. Dubois ebenfalls ais neu unter dem Namen Y e n u s 
m o des ta besehrieben und pl. VII. F. 1, 2 abgebildet hat. 

9 6 ) V e n u s t r i c u s p i s E I C H W . von Krzeminiec. Die 
Charakteristik fehlt noch. 

Desto haufiger sind die Muscheln von den beiden folgen-
den Geschlechtern.. 

Genus C y t h e r e a LAM. 
97) C y t h e r e a p i a n a ? B R O N G H . ( D e s c . geolog, des en. 

•oirons de Paris pl. 8. F. 7. C. D. F. 8. E.) Ich kenne sie nur 
m Steinkernen, und defshalb ist die Bestimmung nicht ganz 
sicher. Im sandigen Grobkalk von Korytnice, Lipa, Pińczów. 

98) Cyth. l e n t i f o r m i s Sow. M. C. Taf. 203, ahnlich 
der V°nns concentrica L., selten im Grobkalk von Pińczów, 
nur ais Steinkern. (In der Sammlung des Hrn. Tomaszewski.) 

99) C. e l e g a n s LAM. Ann. du Mus. Tom. XII. pl. 40. 
F- 8. Von Warowce. 

100) C . n i t e n s ANDRZF.IOWSHI ( B u l l e t i n de Moscou I. 
v- 1830. P . 104. Taf. VI. F. 2). Hr. Andrzeiowski betrachtet 
diese Art ais neu? ich hatte sie nur ais Yarietat von C, l«evi-



5 1 0 III. Abschn. Speciełle Betrachinng 

gała angesehen. Haufig bei Zukowce, mit Farbę unii Perl-
mutterglanz erhalten. 

101) C. laevigata LAM. Ann. du MUS. Tom. XII. T. 40. 
F. 5. Weniger haufig bei Zukowce. 

102) C. n i t idu ła LAM. 1. c. XII. 40. 1. YonWarowce. 
103) C. s e m i s u l c a t a ? LAM. 1. c. XLI. 40. 3. YonWa-

rowce. Dieser Art wenigstens am ahnlichsten. 
1 0 4 ) C . e r y c i n o i d e s BRONGN. Vic. V. 4 . ganz gleich 

den franzosischen und it&lienischen Exemplaren aus VoIhynien, 
Lamark halt sie mit C. Erycina CHEMK. VI. T . 32. F. 338,339 
aus dem Ocean bei Neu-Holland fiir gleich, und allerdings 
sind die Unterschiede zwischen beiden sehr unbedeutend. 

105) C. ch i one L . L A M . , DU BOIS pl. V. F. 13,14. Diese 
in rielen Meeren lebende Muschel findet sich wie in Italien 
auch hier bei Zukowce fossil. 

105b) C. p o l i t a L A M . D E S H . Conch. foss. pl. 23. F. 3 , 

4, 5. Du B O I S pl. VII. F. 30, 31. Der von Grignon gleich 
von Zukowce. 

G e n u s A starte Sow. Crass ina LAM. 
1 0 6 ) A s t a r t e s e n i l i s D E Ł A JONKAIRK Venus senilisBB, 

XIII. 1 3 . = Venus Casina B E N . D U BOIS pl. V. F. 22, 23, die 
noch im adriatischen Meere lebt. Der aus Italien ganz gleich, 
selten bei Krzeminiec und Bialazurka. 

1 0 7 ) A. r u g o s a nob. — Fienus rugosa BROCCHI (JW.de 
Serres Geogn. de lerr. tert. pl. VI. F. 7). Diese Art ist aulser-
ordentlich haufig bei Korytnice, weniger haufig bei Warowce, 
Zukowce, Krzemienna. 

1 0 8 ) A. ( V e n u s ) incrassata BROCCHI C. s. T . X I V . 

F. 7. Du Bois pl. V. F. 18, 19. Manche Exemplare der ita-
lienischen Art ganz gleich von Warowce, andere etwas rauher. 

109) A. piana ta Sow. M. C. T. 257. von Zukowce. 
110) A. e leg ans? Sow. T. 137. F. 3. Diese Art ist 

eigentlich in der Juraformation zu Hause. Von Warowce sah 
ich Exemplare, die ihr sehr glichen. 

111) A. t u r g i d a nob. Venus turgida Sow. M. C. T.256. 
Von Zukowce, der aus dem englischen Crag ganz gleich. 

112) A. dysera nob. Venus dyserah. BR. C, S. XVI- 7* 
Von Krzeminiec, Zukowce und Bialazurka. Diefs ist aucb 
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unter dem Namen V. Paphia RF.IY. noch im adriatischen und in 
americanischen Meeren lebende Art. Du Bois hat pl. V. F. 15, 
16) 17 die von Zukowee abgebildet. 

112b) A. imbr ieata Sow. M. C. T. 521. F. 1. Dazu 
gehort wahrscheinlich auch Fenus dysera Far. suborbiciilata 
BR. XVI. 8. Von Krzeminiec, Zukowee und Korytnice. 

113) A. nit ida Sow. M. C. T. 521. F. 2. Von Koryt-
nice selten. 

114) Eine Astarle aus Volhynien, der A. o r b i c u l a r i s 
Sow. M. C. T. 520- F. 2. aus der Juraformation sehr ahnlich. 

115) A. c r a s s a t e l l a e f o r m i s nob. (nova sp.) testa 
transversa triangularis, latere anteriore angulato, transuersim 
1 — 8 eostis acutis, angulatis distantibus, interstitiae subtiliter 
sulcata. In der Form einige Aehnlichkeit mit A. triangularis 
Sow. Von Korytnice, bis jetzt nur 2 Schalen. 

Genus Cypr ina LAM. 
116) C y p r i n a i s l a n d i e o i d e s BAST. Diese bekannta, 

ilurch ihre dicken , meist zerbrochenen Schalen ausgezeieh-
netefossile Muschel, welche in England, Frankreich und Ita-
lien die Tertiarschichten begleitet, ist ais Steinkern sehr 
haufig im sandigen Grobkalk bei Pińczów, Korytnice, Lipa, 
im kreidenartigen Grobkalk von Kików bei Stobnica, in den 
Sandschichten von Zukowee und Warowce. Kaum triflt man 
eine vóllig unversehrte Schale, ob sie gleich beim Schlofs 
reichlich 2 Linien stark ist. Ich trete Hrn. Basterots Ansicht 
hei, dafs das Genus Cypriana wohl kaum von Cytherea zu 
trennen seyn diirfte. Fenus aecjualis, angulata und ineras-
sata Sow. gehóren zu den Cyprinen, und die beiden erstern 
diirften selbst blofs Varietaten von C. islandieoides seyn. 

Genus P e t r i c o l a BELLEVUE. 

117) P e t r i c o l a r u p e s t r i s B E L L . , d. i. Fenus ru-
pestris BR. C. S. XIV. 1. Genau gleich mit der italienischen 
von Zukowee und Bialazurka, von wo sie Du Bois pl. VII. 
F. 3, 4 abgebildet hat. 

Renus Cyclas . 
Fossile Cycladen ohne genauere Bestimmung der Arten 

fiihrte Eichwald in den Siifswasserformationen von Podolien 
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uud Yolhynien an. Hr. Du Bois hat dieselben spater ais zwei 
neue Arten bestimmt, namlich: 

C y c l a s t r i a n g u l a r i s Du Bois pl. VI. F. 20, 21,22, 
von Zukowce und 

C y c l a s g l o b u s D U B O I S pl. VI. F. 18,19. Ebendaselbst. 
Aus rler Familie der Nymphaceae. 

G e n u s D o n a x LAM. 
1 1 8 ) D o n a x a n a t i n u s L A M . Far. fi. B A S T . VI. 8 . — 

Von Krzemienna, der im Mittelmeere lebenden Art gleich. 
G e n u s L u c i n a LAM. 

119) L u c i n a c o n c e n t r i c a LAM. Ann. dn Mus. XII. 
42. 4. Von Krzeminiec. 

120) Eine der L. su l cata LAM. sehr ahnliche Muschel 
yon Korytnice. 

1 2 1 ) L . c o l u m b e l l a B A S T . = Ł. vulnerata DEFHAMC. 

( B A S T . I . c. V . 1 1 . S o w . Gen. N o . 2 7 . F . 6 . ) DC B O I S p l . V I . 

F. 8, 9, 10, 11, in zwei Yarietaten. Die eine weniger auf-
geblasene mit feinen Streifen von Zukowce hat Eichwald unter 
dem Namen L. c a n d i d a zur eigenen Art machen wollen, mir 
scheint mit Unrecht. Die zweite Varietat von Bialazurka in 
Podolien ist ganz der yon Bordeaux gleich. 

122) Eine Art, wahrscheinlich gleich mit L. ren ulata 
LAM. Ann. du Mus. XII. 42. 7 , aus Volhynien. 

123) L. m u t a b i l i s LAM. Fen.mutab. Sow. (Gen.No.27. 
F. 5) von Warowce. 

1 2 4 ) L . lam el l o s a L A M . Ann. du Mus. X I I . 4 2 . 3 . Von 
Zukowce. 

125) Eine der L u c i n a ant iquata Sow. M. C. T. 557. 
F. 2. iihnliche Art aus Volhynien. 

1 2 6 ) L . c i r c i n a t a DF .FR. Fenus circiitala B R . X I V . 6. 

= L . a f f i n i s F.ICIIWALD = S L . c i r c i n a r i a L A M . Fenus al-
bida KBN., die auch im adriatischen Meere noch lebt. Du Bois 
pl. VI. F. 4, 5, 6, 7. Diese zarte kleine Muschel ist charakte-
ristisch und haufig im obern tertiaren Sandstein und Sand bei 
Chmielnik, Szydłów, Zukowce, Bilka, Zalisce, Warówce. 
Krzemienna, Bialazurka. 

1 2 7 ) L . DIyar i cata G M . D O B O I S pl. V I . F . 12 . — T.di-
gitaria Foli. Test. T. XV. F. 25. Sow, M. C. Taf, 417, lebt 
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noch im Mittelmeer und im americanischen Ocean, und findet 
sich so wie bei Paris, Dax und England, auch bei Zukowce. 

128) L. incrassata LAM. DU Bois pl. VI. F. 1, 2, 3. 
Etwas ahnlich mit T. mutabilis. Von Zukowce. 

1 2 8 B ) L . n ivea E I C H W . DU B O I S pl. V I I . F. 40, 4 1 , 42. 
Sehr haufig bei Zukowce. 

Genus T e l l i n a LAM. 
129) T. e l l i p t i c a Ba. XII. 7- Unsere Muschel von 

Krzeminiec, Saraceja und Bialazurka zeigt noch einige kleine 
Ahweichungen von den italienischen Exemplaren.' Hr. du Bois 
hat sie daher auch ais T. piana ta L. besehrieben, und pl. \T> 
F. 1, 2 abgebildet, gesteht aber selbst zu, dafs sie der T. el-
liptica BR. wohl analog seyn konne. 

1 3 0 ) T . R U D I S L A M . A n n . du M u s . X I I . T . 4 2 . F . L . V o n 

Zukowce, stimmt ganz mit der von Paris. 
130b) T. incarnata Poli Test. Yol.I .T. 15. F. l . = T. 

depressa G M . T. pretiosu? E I C H W . DU B O I S pl. V. F . 8 , 9 , 10-
Von Zukowce. Diese der yorigen Art und T. rostrata LAM. 
sehr ahnliche Art, die auch an der siciliscben Kiiste nochlebt, 
fiihrt Hr. du Bois auf. Mir scheint aber, dafs sie von T. rudis 
vielleicht gar nicht wesentlich verschieden ist. 

131) T. f i l o s a ? Sow. M.C. T. 402. F. 2. Die Exem-
plare von Zukowce stimmen zwar am meisten mit dieser Art, 
doch nicht ganz, und schwanken zwischen ihr und T. scala-
roides LAM. 

132) T . r o s t r a l i n a D K S H . T . I . pl. X I I . F . 1 3 , 1 4 , 1 5 -

ou Bois pl. V- F. 5, 6, 7. Yerwandt mit T. rostralis LAM., 
kommt in kleinen zerbrechlichenExemplaren bei Zukowce vor. 

132b) T. dis tor t a Poli Test. T. XV. F. 11. D U B O I S 

pl. V. F. 3, 4. Fossil bei Zukowce, lebt noch bei Sicilien. 
G e n u s P s a m o b l a L A M . 

133) Psamob ia so l ida Sow. M. C. T. 342. Diese 
kleine Muschel, die auch in der englischen copper marin for. 
mation vorkommt, ist bestimmt keine E rycin a, aber leicht zu 
verwechseln mit der Tellina ambigua Sow. M. C. T. 403. Ich 
erhielt sie aus Volhynien. 

133b) P. r u g o s i o r DU B O I S pl. VI. F. 15, 16, 17- Von 
Zukowce, ist yon ihm ais eine neue Art fixirt worden. 

Pt-SCH, geognost. B w h r c i b . yon Ptfltn. II. 3 3 
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Aus der Familie der Mactraceae. 
Genus Mactra LAM. 

134) M a c t r a cuneata Sow. M. C. T. 160- F. 7. Von 
Nicolajew am schwarzen Meere. 

135) M. t r ianguła REN. Rn. XIII. 7. M. crassideus. 
LAM. Von Nicolajew und Jaorlik. 

1 3 6 ) M . de l t o id aa L A M . DD BOIS pl. IV. F . 5 , 6 — M . 

semisulcata D E S H . Desc. des cotjuill. foss. T. I. pl. 4 . F . 7 — 1 0 
= M. dubia Sow. M. C. T. 160. F. 2, 3, 4. Hr. Eichwald 
hat sie wieder davon unter dem Namen M. podolica trennen 
wollen. Sie lindet sich in den ohersten Tertiarschichten.zu 
Nicolajew, Zalisce, Sawadynce, Kamionka in Podolien und Bia-
lazurka in Volhynien. 

137) M. s tr iatc l la L A M . R A S T . / . c. VII. 2. Von Krze-
miniec und Kamionka. 

138) Eine Mactra, welche der lehenden M. Speng/eri 
sehr ahnlich und nahe verwandt, die vordere Seite so stark 
abgestumpft wie ein Bucardinm, daher ganz dreieckig. Von 
Kamionka und Saraceja. 

Genus Crassate l la LAM. 
139) Crassate l la f o s s i l i s LAM. 
140) Cr. c o m p r e s s a LAM. Ann. dn Mas. IX. T. 20. 

F. 5. Beide von Warowce in Podolien. 
141) Cr. tumida LAM. /. c. IX. 20. 7. Der lehenden 

Cr. hingicola von den Kiisten Neu-Hollands gleich. — Bei 
Krzeminiec. 

Genus Ery c i na LAM. 
142) E r y c i n a l a e v i s LAM. Ann. dn Mas. IX. 31. 1. 

Haufig in den jungern sandigen Tertiarschichten bei Krzemi-
niec, Saraceja und Kamionka. 

1 4 3 ) E r y c i n a apel ina nob. S S Tellina apelina REI*. 

= T. opalina C H E M N . = T. pellncida B R . C. S. X I I . 8. Diese 
kleine, ziemlich zerbrechliche Muschel ist in dem obern ter-
tiaren Sandstein von Chmielnik, Szydłów, um Sandomirz, 
auch in Volhynien lnillionenweise zu finden, und bildet mit 
L,ucina circinala, Cardium prolractum und Cerithium piclum 
im theils unversehrten, theils zerriebenem Zustande mitunter 
fast die ganze Masse einzelner Schichten. Gerade diese hier 
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so haufigen lsleinen und zarten Muscheln felden ganz in den 
tiefern und altern Schichten des Grobkalks. 

Aus der Familie der Corbulaceae. 
Genus Corbu la LAM. 

144) C o r b u l a gal l i ca . DESHAIKS Desc. des foss. de 
Par. I. T. 3. F. i. Bei Szydłów und bei Warowce in Podolien. 

145) C. g i b b a = Tellina gibba Oi .m, von Krzemienna 
und Zukowee. 

146) C. r e v o l u t a Sow. M. C, T. 209. F. 8 —13. BR. 
C.s. XII. 6. Aus Volhynien, von Szydłów und von Koszyki 
małe bei Korytnice. Hr. du Bois betrachtet sie fiir gleich mit 
C. rugosa LAM. und bildet sie pl. VII. F. 43, 44, 45 ab. 

147) C. cu sp ida ta Sow. M.C. T. 362. F. 4, 5, 6, wenn 
diefs nicht etwa blofs eine sehr verlangerte Yarietat der vo-
rigen Art ist. — Ich sah nur ein Exemplar von Koszyki małe. 

Aus der Familie der Myaceae. 
148) Ein einziges Bruchstiick, aber mit vollkommen er-

haltenem Schlosse, walirscheinlich von My a lata Sow. M. C. 
T. 81, fand ich im Muschelconglomerat bei Chmielnik. 

149) Kleine Myaci&en, vielleicht Flufs-Myaciten, finden 
sich nach Graf Razumowski's Angabe in den tertiaren Schich-
ten bei Latyczew und Kaminiec in Podolien. 

Aus der Familie der Solenaceae. 
Genus S o l e n L. 

150) S o l e n Vag ina L. Ann. da Mus. XII. T. 43. F.3. 
Diese noch lebende Art findet sich ziemlich haufig im san-
digen Grobkalk bei Korytnice, Lipa, Chomentgw und Pińczów 
vor, fast stets nur ais Steinkern. 

150b) So len f r a g i l i s DESHAIES T. I I . pl. 4. F. 3, 4 , 

fuhrt Hr. du Bois in hiiufigen Bruchstiicken von Zukowee an. 
Genus G l y c i m e r i s LAM. 

Reste von diesem Gcschlechte finden sich nach Eichwald 
in den tuffartigen Muschelbanken am schwarzen Meere. 

Genus Panopaea . M E N A R D , DR I,A GROYE. 

151) P a n o p a e a Faujas i i MEN. SOW. M, C. T. 602. 
Diese fiir die Subapenninen-Hiigel und die Molasse charakte-
nstische Muschel, die aufserordentlich in der Gestalt variirt, 
findet sich vortrefflich mit der Schale erhalten zu Zukowee in 

3 3 * 
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Yolhynien, von wo sie Hr. du Bois pl. IV. F. 1, 2, 3, 4 gut 
abgebildet hat. Eiehwald hat daraus mit Unrceht wieder eine 
neue Art P. Rudolphii machen wollen, da es noch nicht ein-
mal ausgemacht ist, ob sie nicht blofs Varietat der im Mittel-
meere lebenden P. Aldrovandi LAM. ist. Ais Steinkern, mit-
unter 6 Zoll lang, ist sie sehr liaufig in den obern Schichten 
des sandigen Grobkalks bei Pińczów, Lipa, Korytnice, zwi-
schen Mendrów und Raków, ferner bei Slowita, Kamionka 
und am Sandberg unweit Lemberg. Oft nimmt^sie die Ge-
stalt der Łiilraria gibbosa Sow. M. C. T. 42 an. Von dieser 
Art glaube ich eine zweite unterscheiden zu miissen, ais 

152) P a n o p a c a s o l e n o i d e s nob., die mit der vo-
rigen Art zusammen, aber seltener vorkommt. Sie ist nicht 
so bauchig, und schmaler gebaut wie ein Solen. Auch sie 
variirt in der Gestaltung so, dafs sie oft sehr ahnlich ist der 
Lutraria solenoides LAM. und Sow., der Mya oblonga L. 
(Mactra oblonga Ba.), der Mya intermedia Sow. und selbst 
der Cypricardia cyclopea BnosGw. 

Aus der Familie der Bolnnmselieln. 
G e n u s Sax i cava LAM. 

Zerbrochene Schalen, die zu diesem Gesclilechte gehoren, 
finden sich in dem jiingsten tertiaren, grobkornigen Sandstein 
von Rząka bei Wieliczka. 

G e n u s L i t h o d o i n u s Cuv. 
Einen Steinkern, sehr ahnlich dem lebenden Łithodomus 

dactylns sah ich aus Volhynien. 

Aus der Familie der Tubicolae. 

1 5 3 ) C l a v a g e l l a B r o c c h i i L A M . = Teredo echinala 
Bn. C. s. XV. 1. und 

1 5 4 ) F i stulana a m p u l l a r i a L A M . DF.SH. desc. des 
foss. de Par. I. T. 4 . F. 1 7 , finden sich in dem s o n d e r b a r e n 

festen grauen Kalkstein bei Garbów unweit Zawichost, wel-
cher zu den jiingsten Schichten der dortigen obern Tertiar-
gebilde gehort. 
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VI. Classe. G a s t e r o p o d a Cuv. 
O r d n u n g d e r Scutibranchiata Cuv. 

In den sandigen Schichten von Yolhynien und Podolien 
scheinen mancherlei Arten der Geschlechter Patella, Fissu-
rella, Emarginula, Pileopsis und Crepidula vorzukommen, 
meistens aber ais sehr kleine, fast mikroskopische Brut, die 
noch viel genauere Untersuchungen erfordert. Mit Bestimmt-
hcit kenne ich da von nur: 

155) F i s s u r e l l a g raeca LAM. Sow. M. C. T. 483. 
Von Krzeminiec. 

1 5 6 ) F i s s u r e l la c o r b i c u l a ? ANDRZEIOWSHI. Von 
Zukowce und Warowce. 

157) P i l e o p s i s h u n g a r i c a LAM. = Capulus hunga. 
ricus M O M T F . von Zukowce, und endlich hat Hr. du Bois ais 
eine neue Art 

157b) E m a r g i n u l a f e n e s t r e l l a D U B O I S pl. IV. F. 7, 
8, 9 von Zukowce abgebildet und beschrieben. 

O r d n u n g d e r P e c tib r anchiata Cuv. 
Aus der Familie der Sigareten (Chismobranchiata BLAIKV.) 

Genus S igaretus . 
158) S i g a r e t u s h a l i o t o i d e u s LAM. wird von Hrn. 

du Bois von Zukowce und Bialazurka angegeben und pl. III. 
F- 47, 48 abgebildet. Ich bin nicht ganz gewifs, ob die Be-
stimmung ganz genau sey; es hat mir fast geschicnen, ais ge-
hóre das Esemplar, das ich davon sah, mehr zu Sig. canali-
culalus Sow. M. C. Taf. 384. 

159) Eine andere Art, von welcher Hr. Prof. Jarocki bei 
Krzeminiec einen ansehnlichen Klumpen zusammengebackener 
Schalen fand, finde ich sehr ahnlich mit S i g a r e t u s L e a -
chii Sow. — C r y p t o s t o m a L e a c h i i B L A I N V I L Ł E . 

Aus der Familie der Buccinoida Cuv. 
(Siphonobranchiata BŁAIBV. Trachelipoda zoophaga LAM.) 

S i p p s c h a f t d e r F l i i g e l c h n c c k c n . 

G e n u s P t e r o c e r a LAM. 
1 6 0 ) P t e r o c e r a Ra dix BHONGN. Fic. IV. 9 . Sehr ahn-

lich mit dem lebenden Strombus fasciatus G M , ( M A R T I N I HI-
T - 32. F. 833, 834) von Zukowce. 
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Genus R o s t e l l a r i a LAM. 
161) R o s t e l l a r i a pes pe l e can i LAM. Diese fast 

allen tertiaren Gebilden angehórende und noch lebende Schne-
cke findet sich nicht sehr selten bei Pińczów, Korytnice, in 
Volhynien und Podolien. 

16'2) R o s t e l l . pes c a r b o n i s B R O N G S . Fic. IV. 2. NU 

Bois pl. I. F. 32 — .35. Findet sich seltener bei Korytnice, 
Zukowee und Bialazurka. Hr. Eichwald hat die Varietat von 
Zukowee davon ais eigene Art unter dem Namen R. a lata 
trennen wollen, allein gewifs mit Unrecht; ja meiner Ansicht 
nach ist wahrscheinlich selbst B. pes carbonis nichts ais eine 
Varietat von R. pes pelecani, denn ich habe zwischen beiden 
schwankende Mittelglieder gesehen, und die von Sow. Gen. 
No. 20. F. 3 abgebildete lebende Varietat von R. pes pelecani 
ist von B. pes carbonis wohl nicht verschieden. 

163) Rost. f i s s u r e l l a LAM. = Hyppocrenes fissnrella 
M O H T F . Ann. du Mus. VI. pl. 45- F. 3 , wovon R. rimosa Sow. 
M. C. T. 91. F. 4) 5, 6 auch nicht sebr wesentlich verschieden 
seyn mag, findet sich selten bei Korytnice und Warowce. 

S i p s c h a f t d e r S t a c Ii e 1 s c li n e c li e n. 
G e n u s Muren LAM. 

Aus der Sippschaft der Stachelschnecken entbalten die 
polnischen tertiaren Formationen nicht allein sehr mannich-
faltige Arten, sondern mehrere von ihnen sind auch in gro-
fser Menge verbreitet. Vom Geschlecht Murex kenne ich 
bis jetzt 11 Arten, von denen die zunachst angefuhrte die hiiu-
figste ist. 

164) M u r e s t r i a e a n t h u s L. Far. p o l o n i c a nob.: 
testa turrita triangularis nodosa, trifariam spinosa, transversim 
striata, anfractibus 6, caudarecta, ultra pollicem longa, su-
bulata, in parte superiori sparsim spinosa; anfraętibus 3 exh-
mis nodosis prominnlis. — Ich finde diese Varietat unter den 
fossilen Conchylien nicht abgebildet, sie schwankt gewisser-
mafsen zwischen dem gewóhnliclien M. triaeanthus und M. 
brandaris L., wofiir sie auch Hr. du Bois genommen, und 
pl.'I. F. 49 abgebildet hat. Seine Charakteristik da von: testa 
subclavata, anterius ventricosa, caudala; ventrc magno, bi-
fariam spinosa; spirłis canaliculatis rectis; spina prominnla, 
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muricala ; cauda versus extremitalem nuda, driickt den Charak-
ter nicht vollkommen genau aus, und ich mochte daher immer 
noch zweifcln, dafs die fossile Art wirklich zu M. branda-
ris L. gehóre. Auch ist dic Zeichnung von du Bois nicht 
sehr genau oder nicht nach nach einem guterhaltenen Exem-
plar entworfen. —• Sehr haufig bei Korytnice, weniger hau-
figer in Yolhynien (bei Zukowce) und Podolien (Krzemienna), 
noch seltener bei Pińczów, flaków und zwischen Szydłów und 
Staszów. 

165) M. d e c u s s a t u s L. Bn. C. s. VII. 11. Selten bei 
Warowce. 

166) M. t r u n c u l u s L. Far., oder gar zu M. porno L. 
gehórend, von Zukowce und Krzemienna. 

167) M. ramosus*L. , wahrscheinlich aus Podolien.1 

168) M. t r i p t e r i s LAM. 
Far. a. -Ann. du Mus. V I . pl . 4 5 . F . 4-

Far. p. mit zahlreichern und feincrn (luerrippen. — 
Beide von Warowce. 

169) M. c r a t i c u l a t u s ? L. Bn. C. s. XVI. 3. Nicht 
recht deutlich aus Volhynicn. 

170) M. b r a n d a r i s L. VonZukowceundKrzemienna.(?) 
171) M. t o r t u o s u s Sow. M. C. T. 434. F. 2. Von Wa-

rowce und Zukowce. 
172) M. a n g u l o s u s ? BR. C. S. VII. 6. Dieser Art we-

nigstens am ahnlichsten von Warowce. 
174) M. c r i s t a t u s Bu. C. s. VII. 15- Ausgezeichnet 

von Zukowce und Warowce. Diese Art und M. plicatus na-
hern sich durch ihre schwachen Spindelfalten schon dem Ge-
nus Cancellaria. 

G e n u s T r i t o n i u m Cuv. 
175) T r i t o n i u m g y r i n o i d e s BROMN. B R . C.S. IX. 9. 

ais Murex gyr. — Selten bei Korytnice, haufiger bei Wa-
rowce und Zukowce. 

176) TR. c a n c e l l i n u m nob. Murex cancellinus LAM. 
MARTINI Conch. T . 4 . F. 4 0 5 , 4 0 . ) . Von Zukowce und Warowce. 

177) Tr . d i s t o r t u m nob. Mur. distortus BR. C. S. IX.8-
Yon denselben Punkten. 

1 7 8 ) T r . p i l e a r e LAM. Y o n Z u k o w c e . 
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179) Tr . b r a c t c a t u m nob.: tesła ovalo-acuta, coslis lon-
giludinalibiis vix conspicuis, cingulis lamellaribus denticulalis 
nndique exasperata} anfractibus carinatis distantibus, apertura 
incrassa/a intus dentata, labio columellae plicaio, cauda ad. 
scendente. Diese Conchylie hat vicle Aehnlichkeit mit Murex 
bractecitus BR. C. S. IX. 3) ist aber davon durch die abwech-
selnden Mundwiilste wesentlich verschieden und ein wahres 
Tritonium. Ich erhielt sie aus Yolhynien. 

180) Tr. l e u c o s t o m a nob., d. i. Ranella leucostoma 
B A S T . I. c. IV. 6 . Basterot hat davon nur kleine und schlecht 
erhaltene Exemplare vor sich gehabt, unsere sind grofs und 
schon erhalten. Weil die Mundwiilste nicht in e i n e r Bich-
tung iiber alle Windungen liegen , sondern abwechselnd, so 
kann die Conchylie nicht zu Ranella, sondern sie mufs zum 
Genns Tritonium gezahlt werden. Ich kenne sie nur von Ko-
rytnice. 

Genus Bane l la LAM. 
1 8 1 ) R a n e l l a marg ina ta B R O N G N . Vic. V I . 7 . Sow. 

Gen. No, 19- F. 2. = R. laecigata LAM. = Buccinum margi-
natum L . G M . B R . C. s. I V . 1 7 . = Ranella Brocchii B R O N S . 

Diese rerschieden benannte, in vielen tertiaren Bassins vor-
kommende Conchylie lindet sich in Polen nicht sehr haufig bei 
Korytnice und Warowce. 

182) B a n e l l a g igantea LAM., d. i. Murex relicula-
ris L . et B R . M A R T I - M Conch. I I . T . 41. F . 4 0 5 , 406• Selten 
bei Zukowce. 

183) Rane l la K o r y t n i c e n s i s nob. (nova sp.): aper-
tura denlalo-subovata, labro externo varicibus incrassalo, basi 
canaliculata brevi, anfractibus medio magnis tuberculis pisifor-
mibus et duplici serie minornm tuberculorum cinclis et tota 
tesla transcersim granulata. — Diese eigenthiimliche, meines 
Wissens noch nicht beschriebene und abgebildetc Art, be-
trachtc ich ais neu. Sie ist von Hrn. Prof. Zeuschner nur in 
einigen Exemplaren bei Korytnice gefunden worden. 

183b) Ranel la g r a n i f e r a ? LAM. hat Hr. DU B O I S pl. I . 

F. 50 und 51 von Krzemienna in Podolien abgebildet und be-
sehrieben. Ich habe diese Art yon Lysawody in Podolien er-
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halten, und hielt sie fiir gleich mit Murex plicalus L . ( L I S T E R , 

Conch. T. 939. F. 34B). 
Genus P l e u r o t o m a LAM. 

184) P l e u r o t o m a t u b e r c u l o s a B A S T . 1. c. III. 11., 
die Lamark wahrscheinlich zu seiner Pl. asperulata gezahlt hat. 
Diese bisher in den Bassins von Wien und Bordeaux bekannte 
Art findet sich in aufserordentlicher Menge bei Korytnice, sel-
tener zwischen Szydłów und Staszów, in Gallizien und bei 
Warowce in Podolien. Sie stellt sich in einigen Yarietaten 
dar, von denen eine der Pl. rotata Bn. iihnelt, gewóhnlich ist 
sie aber grofser und dickschaliger, ais sie Basterot abgebildet 
hat, der nicht ganz gut erhaltene Exemplare vor sich gehabt 
za haben scheint. Obgleich die polnischen Exemplare be-
stimmt zu dieser Artgehoren, so zeigen sich doch einige kleine 
Abweichungen gegen die franzósischen und Wiener Exem-
plare, besonders am Canal und an der Spindel, so dafs sie bei 
lliichtiger Ansicht in grofsen Exemplaren an Fuśus fimbrialus 
BR. erinnern. 

185) Pl- r o t a t a , d. i. Marex rotalus Bn. C. f. IX. 11. 
kommt nur sehr selten bei Kupin und vielleicht bei Wa. 
rowce vor. 

186) Pl. r e t i c ul a t a = Mur. reliculatus Bn. C. s. XI. 12. 
Bei dieser Art von Korytnice und Pińczów tritt wieder der 
Fali ein, dafs sie von der italienischen etwas abweicht; sie 
ist namlich scblanker gebaut, die Ausbiegung des rechten 
Bandes nicht so grofs, und der Canal unten etwas offener. Sie 
nahert sich dadurch der Pl. ramosa. 

187) Pl . ramosa B A S T . I. c. III. 11. Von Zukowce. 
18Ł) PL. f i l o s a LAM. Von Warowce. 
189) Pl. mon i le BROUIY. Murex monile B R . C . S. VIII. 

15. So ahnlich die polnischen Exemplare dieser italienischen 
Art sind, so weichen sie doch etwas ab, und der Habitus 
schliefst sich dem der Pl. dentata LAM. an. Die polnische 
Varietat lafst sich folgendermafsen charakterisiren: tesla fu-
siformis, basi transversim slriis granulatis moniliformibus 
cincta, anfraclibus carinatis excavatis rugulosis, carina pa. 
pdlis obtusis coronala, labro fisso. — Aus Volhynien. 

1 9 0 ) P L . h a r p u l a S E R R E S . Mur. harpula B R . C. S. V I I I . 
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12. Diese kleine Conchylie ist der italienischen ganz gleich. 
Von Zukowce. Hr. du Bois fuhrt sie ebenfalls auf unter dem 
Genus Fusus und bildet sie ab pl. I. F. 47, 48-

191) Pl- v u l p e c u l a nob. Mur. viiipeculus Var.fi. Bu. 
C. s. VIII. 11. Von Zukowce. 

192) Eine Pleurotoma, welche zu derjenigen Abtheilung 
dieses Genus gehort, an welcher die Langenrippen nicht iiber 
die ganzen Windungcn herablaufen, wie bei / '/. dentata LAM., 
Pl. rostrata, comma, acuminata und exorta Sow. Ich glaube, 
die hier inRede stehende gehort zu Pl. e x o r t a Sow. M. C. 
T. 146- F. 2. Von Zukowce. 

193) Pl- t e r e b r ą ? B A S T . III. 20. Einige Exemplare 
vou Korytnice scheinen mir zu dieser Art zu gehoren, die 
der vorigen nahe yerwandt ist. 

194) Pl . c o s t e l l a t a B A S T . III. 24. Der von Grignon 
ganz .gleich, von Korytnice. 

195) Pl- t u b c r c u l a t a nob. Eine mit den beiden vo-
rigen Avten nahe verwandte, aber doch davon yerśchiedene 
neue Art: tesla turrita, transoersim striata, anfraclibus medin 
tuberculis parvulis serie unica cinctis, caudci brevi. Selten bei 
Korytnice. 

196) Pl. c o n t i g u a , d. i. Mur. contiguus Bn. C. s. IX. 
14. Von Korytnice. 

1 9 7 ) P I. t u r r i c u l a SERRES. Mur. lurricul. B R . I X . 20 -

Etwas von der italienischen abweichend, von Korytnice. 
198) Pl- p u s t u l a t a nob. Mur. pustnlalus BR. IX. 5-

Von Korytnice. 
199) P L . t h i a r a B R . V I I I . 6 und 
200) Pl. n e g l e c t a BR. sollen nach Hrn. Andrzeiowski 

bei Warowce Y o r k o m m e n . Ich habe beide nicht selbst yon 
dort gesehen. 

G e n u s F u s u s LAM. 
201) F u s u s i n t o r t u s LAM. Ann. du Mus, VI. PH 

F. 4. Nicht haufig von Warowce. 
202) F. t e x t i l i s nob. Mur. tezlilis BR. C. S. VIII. 14. 

Ganz gleich mit den italienischen Exemplaren, selten bet 
Korytnice. 

203) F , 1 a Y a t u s B A S T . III. 21. Buccinum laimlum B R A S -
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DER. SOW. M. C. T. 412. F. 3, 4. Weicht von diesen Zeich-
nungen in etwas ab, und nahert sich F. polygonatus BHOHGM. 

Von Korytnice. 
204) F. p o ly gonatus B R O N G S . IV. 4. Diese mannich-

fach variirende Art ist nahe verwandt mit Murex craticulatus 
BR., hat auch manche Aehnlichkeit mit Mur. sublavatus B A S T . 

III. 23, und ist in der Encycl. franę. T. 328- F. 3 ais F. loru-
losns aufgefiihrt. — Von Korytnice und Zukowee. 

205) F. p o l y m o r p h u s nob. Mur. polymorphus Bn, 
C.s. VIII. 4., kommt in einigen von der italienisclien Art etwas 
abweichenden Varietaten selten bei Korytnice vor. 

205b) F. (Murex) e c h i n a t u s BROCCHI C. J. T. VIII. 
F. 3. Bei DU Bois T. I. F. 45, 46. In den oolithischen un-
tern Sandschichten von Bialazurka in Volhynien. 

2 0 6 ) F . r o s t r a t u s — Mur. rostratus OI . IVI . B R . C. S, 

VIII. 1. Ist in der Eneycl. fr. T. 323. F. 4, so wie die vor-
letzte Art F. torulosus genannt. Ganz gleich der italienischen 
Iindet sich diese Art bei Warowce. 

207) Eine unter dem Namen Fusus v a r i a b i l i s von 
Zukowee mir zugeschickte Art ist der vorigen verwandt: tesla 
Inrrita, longitudinaliter costata, striis transversis granulosis, 
carina acuta spinulosa, cauda adscendente, apertura intus den-
lala. Dieselbe Art soli in Italien yorkommen, aber bei Brocchi 
sehe ich sie nicht abgebildet. 

2 0 8 ) F . subulatus B R . V I I I - 2 1 . Von Zukowee und 
Krzemienna. 

209) F. l o n g a e v u s LAM. Von Warowce. 
2 1 0 ) F. N o a e L A M . Ann. du Mus. VI. pl- 40. F. 4 - Von 

Warowce, wahrscheinlich auch von Korytnice. 
211) F. f u n i c u l o s u s LAM. Ann. du Mus. VI. 46. 5-

Von Korytnice. 
Genus F a s c i o l a r i a LAM. 

So w ie in yielen Fiillen die Unterscheidung der Geschlech-
ter Pleurotoma und Fusus schwierig ist, und eigentlich beide 
hóchstens ais Snbgenera betrachtet werden sollten, ebenso 
schwierig ist es, die scharfe Granze zwischen Fusus und Fas-
cioląria zu ziehen, denn es gibt Arten, welche Charaktere 
von beiden an sich haben, und mithin beide mit einander vcr-
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binden. Zu diesen gehóren auch die folgenden fiinf fossilen 
Arten, die ich defshalb hier zum Genns Fasciolaria zahle, weil 
sie durch den innerlich gerippten rechten Mundrand und die 
auf der Spindel erscbeincnden , wenn auch noch nicht ganz 
entwickelten Falten sich diesem Genus etwas mehr ais Fusus 
niihern. 

212) Fasc i o la r ia f i c u l n e a , d. i.Fusus ficulneush\n. 
Far. cc. Sow. M. C. T. 291. F. 7. = Murex turgidus BBAMDER 

Foss. Hoiilon. F. 51. Ganz gleich den hier citirten Zeichnun-
gen findet sich diese Conchylie bei Warowce in Podolien. 

213) F. b u l b i f o r m i s nob., d.i.Fususbulbiformis LAM. 
Far. (j. (Sow. M. C. T. 291. F . 2) = Murex bulbus BRANDER 

F. 54. Da der innere Mundrand bei dieser Varietat schwach 
gefaltet oder gerippt ist, und die obern Windungen noch 
Langsrippen zeigen, wahrend dic untern ganz glatt sind, so 
zahle ich sie zu Fasciolaria. Sie findet sich ausgezeichnet bei 
Zukowce und Korytnice, ais Steinkern auch bei Pińczów. 

214) F. p o l o n i c a nob. (nova sp.) Diese eigenthiim-
liche Conchylie, die ich nirgends abgebildet linde, ist schwer 
zu classificiren. Ich hielt sie zuerst fiir eine Lathira, und Hr. 
Andrzeiowski hat sie in dem citirten Bullelin des Naturalistes 
de Moscou I. yon 1830 nach einem unyollstandigen Exemplar 
ais La th i ra P u s c h i i p. 95. T. IV. F. 2. besehrieben und 
abgebildet. Ich fand seitdem besserc Exemplare, und nach 
diesen niufs ich sie zu den zwischen Fusus und Fasciolaria 
schwankenden Arten zahlen, indem sie mit Fusus bulbiformis 
und noch naher mit Fusus Jiculneus LAM. verwandt ist. Die 
yollstandige Charakteristik davon ist lolgende: tesla ovato. 

fusiformis, cauda adscendente recuroa brevi , columella glctbra 
uniplicata, labium aperlurae intus plicalum , anfractibus supe-
rioribus longitudinaliter costalis, inferioribus transversim plica-
tis, carma spinosa vel subspinosa. Die kleinen aufwarts stehen-
den Stacheln der Carina sind haufig abgerieben. Sie findet 
sich ziemlich haufig bei Korytnice, seltener bei Warowce in 
Podolien. 

215) F. c lavata, d. i. Murex clavatus Bu. C. s. \Ul. 
Ausgezeichnet bei Korytnice und Zukowce. 
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216) F a s c i o l a r i a u n i p l i c a t a , friiher Fusus unipli-
catus LAM. Ann. du Mus. VI. pl. 46. F. 3. Von Korytnice. 

Genus Pyru la LAM. 
217) P y r u l a rus t i cu la BAST. VII. 9 . Diese aus^e-

zeichnete, zuerst von Basterot abgebildete Art, die er bei 
Dax und Bordeaux auffand, kommt im sandigen Grobkalk von 
Korytnice und im tertiaren lireidenartigen Mergel von Krze-
mienna in Podolien •wieder vor. Selten ist der lange Canal 
iler Conchylie vollstandig erbalten. Nach meinen besten F.x-
emplaren ist die Charakteristik : testu suberne ventricosa, spira 
acttta, suturis coarctalis, subtuberculatis; anfractu ultimo bica-
rinato tubercnlato; cauda longissima , labro plicato. 

218) P. c latl irata LAM. Ann. du Mus. VI. pl. 46. F.8. 
Von Zaiaczki in Volhynien und bei Korytnice; ais Steinkern 
bei Pińczów und Mendrow unweit Baków. 

219) P. r e t i c u l a t a LAM. Von Zukowce. Auch bei 
Korytnice findet sich eine Art, die entweder hierher oder zu 
P . condita BHONGN. Fic. VI. 4 gehort. Steinkerne bei Pińczów. 

220) P. papyracea Encycl. und 
221) P. b u l b i f o r m i s Encycl. sollen nach Hrn. An-

drzeiowski bei Zukowce vorkommen. Ich habe sie selbst 
nicht gesehen. 

Genus T u r b i n e l l u s LAM. 
222) T u r b i n e l l u s t u r r i s Encycl. frunę. pl. 383. 

F. 1. und 
223) T. s p i n o s u s , d. i. Strombus spinosus GM., von 

Hrn. Staszic wahrscheinlich mit Foluta vespertilio L. verwech-
selt, fand ich in den Sammlungen der Warschauer Universitiit 
und der Freunde der Wissenschaften bezeichnet mit fossilis 
polonica; ich weifs aber nicht, wo sie eigentlich herstammen. 

G e n u s C e r i t h i u m LAM. BnuG. 
Das weitlauftige Geschlecht der Cerithien ist in den tie-

fern tertiaren Schichten Polens, im sandigen Grobkalk nur 
selten, desto hiiuiiger und mannichfaltiger hingegen ist es in 
den jiingern obern Schichten verbreitet. 

224) C e r i t h i u m m a r g a r i t a c e u m Bnowtrrr: Murex 
mar gar. Bn. C. s. IX. 24. BnoNGS. Fic. VI. 11. = Muricites 
granulatus SCHŁ. Dieses in Italien, bei Mainz und im siid-
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westlichen Franhreicli haułige Cerithinm fand ich nur im san-
digen Grobkalk von Lipowiec und Zwierzyniec in der Lub-
liner Woiwodschaft. 

225) C. c o r o n a t u m B R U G . ( B R . C. S. X. 1.) Yon Wa-
rowce und Bialazurka. Eine Varietat dayon, die sich dem 
C. stroppus B R O N G W . Vic. III. 21 nahert, sah ich von Lemberg 
und einigen andern Punkten Ostgalliziens. Diese Art wird 
fiir gleich mit Murex turbinalus BROCCHI gehalten. Die von 
Hrn. D U B O I S pl. II. F. 11. gelieferte Zeichnung der yolhyni-
schen Varietiit ist nicht sehr genau, besonders ist der Mund 
und der Canal nicht ganz richtig bestimmt, denn bei guten 
Exemplaren ist der Canal etwas langer und mehr nach hinten 
gekriimmt. 

226) C. i n t e r r u p t u m LAM. Ann. du Mus. VII. pl. 13-
F. 6. Aus Podolien? 

227) C. L i m a B R U G . Mnrex scaber Oi.m. B R . C.S. IX. 
17- Dieses kleine und zierliche Cerithinm ist in Polen sehr 
yerbreitet. Ich kenne es aus den obern tertiaren kalkigen 
Sandsteinen yon Chmielnik, Szydłów, aus den Muschelcon-
glomeraten zwischen Opatów und Sandomirz, aus dem dich-
ten und kreidenartigen Grobkalk von Horostków bei Husza-
tyn, von Biały Kamień und Zoblotówka bei Tarnopol in Ost-
galłizien, und ebenso kommt es auch in den Sandschichten yon 
Podolien und Volhynien vor. Hr. Eichwald untersclieidet da-
yon ais eigene Art unter dem Namen: 

228) C. d e f o r m e ein Cerithinm yon Zukowce, welches 
statt 3 jederzeit 4 granulirte Querstreifen auf jeder Windung 
habe. Ich mufs aber gestehen, dafs ich dieses doch wohl nur 
ais Varietat der yorigen Art betrachten mochte, da diese meh-
rere Varietaten aufstellt und ich unter den italienischen Ex-
emplaren von C. lima ebenfalls yiele mit 4 Ouerstreifen auf 
den untern Windungen sah. Hr. du Bois fuhrt an, dafs es 
aufserdem yorkomme bei Poczaiow, Bilka, Zalisce und Kuncza 
in Volhynien, ferner in Podolien bei Tarnaruda und Kamionka, 
und dafs es noch an den Kiisten von Guadeloupe und im adria-
tischen Meere lebe. Seine dayon gegebenen Zeichnungen 
pl. II. F. 1, 2, 3 sind nicht ganz richtig, denn die Conchylie 
ist viel schlanker und nicht so stark coniscli. 
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229) C. undosum B R O M N . Fic. III. 12. Von den Vi-
centinischen nur in Kleinigkeiten yerschieden, yon Warowce. 

230) C. v ar i co sum BR. C. S. X. 3. Haufig in Podolien 
und Volhynien. 

231) C. c o r r u g a t u m ? B R O N G S . Fic. III. 25. Die Ex-
emplare von Korytnice und Warowce, die ich hieher zahle, 
halten eigentlich das Mittel zwischen diesem und dem C. mnl-
tisulcatum BRONGIN. Fic. III. 14. 

232) C . l emniscatum BROMGN. Fic. III. 2 4 . ~ C. cinc-
LUM B R U G . von Kitaygrod in Podolien. 

2 3 3 ) C . p l i c a t u m B R U G . BROJSGN. Fic. VI. 1 2 . = mit 
Strombites oder Mnricites incrustalus SCHŁ. (VonMainz.) Von 
Korytnice, ferner von Warowce, Lysawody und Maliowce in 
Podolien und von Zukowee in Volhynien. Diese Art yariirt 
sehr. Ich zahle dazu: 

eine unter dein Namen C. campanicum GM. mir zuge-
schickte von Warowce und Kitaygrod, und 

eine ahnliche von Kamionka. 
Ferner gehort dazu ais Varietat: 

C. l i gn i tarum EICHWAT.D. (Vier von Lśingenstreifen zu 
Perlen zertheilte Querreifen auf den Windungen; 24, 22 und 
19 Langenstreifen in einer Windung, dereń Zahl gegen die 
MundoiTnung hin abnimmt.) Es stammt von Zalisce bei Krze-
miniec aus den dortigen milden Braunkohlenschichten, ferner 
aus den Muschelsandschichten von Zukowee und dem Ceri-
thienkalk von Krzemienna in Podolien, und wird bis 2 Zoll 
lang. Du Bois hat sie pl. II. F. 12, 14 abgebildet. 

234) C. thiara LAM. nu Bois pl. II. F. 9,10. Von Ma-
liowce in Podolien. 

235) C. c a l c u l o s u m B A S T . c. III. 5. Findet sich in 
den kalkigen Sandsteinen von Szydłów, Chmielnik, in der Um-
gegend von Sandomirz, ferner bei Nowy Stow, Kamionka in 
1'odolien und eine eigene Varietat dayon bei Saraceja und Ka-
mionka. Von dieser Art trennen Hr. Eichwald und du Bois 
noch das Cer i th ium r u b i g i n o s u m E I C H W . DuBoispl.II. 
P- 6, 7, 8. In Podolien in den oolithischen Banken von Łysa-
wody, Maliowce, Krzemienna, Kamionka, Sawadynce, Gri-
goriopol, das in Yolhynien seltener bei Krzeminiec, Zalisce, 
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Zukowce und Kuncza vorkommt. Mir scheint, tlafs beide ei-
gentlich nur Varietaten einer und derselben Art sind. 

236) C. p i c tum B A S T . l.c. III. 6. Dieses durch seine 
rostgelben Bander und Flecken sehr ausgezeichnete, mannich-
faltig yariirendeCerithium von mittlerer Grofse istdashiiufigsle 
unter allen, in zahlloser Menge eingewachsen und zerstreut 
in den obern kalkigen Tertiarsandstein- undMuschelsandschich-
ten bei Chmielnik, Szydłów, Naslawice, Dembiany bei Sando-
mirz, Krzeminiec und Bryków in Yolhynien, Saraceja und Ka-
mionka in Podolien und in der Bukowina. — Eine etwas ab-
weichende Varietat sah ich von Saraceja und Kamionka-

237) C. d u p l i c a t o - s p i n o s u m nenntHr. Andrzeiowski 
eine mit C. bicalcaratnm BnoifGsr. Fic. III. 16. verwandte Art 
von Warowce. 

238) Ein Cerilhium, Svelches entweder zu C. dubium 
Sow. M.C. T. 187. F. 5- oder C. combu s t u m D E F B . B H O U G S . 

Fic. III. 17. gehóren mag, grofser ais das letztere. Von 
Warowce. 

239) Eine dem C. m e l a n o i d e s Sow. M. C. T. 187-
F. 6, 7 sehr ahnliche Art von Korytnice. 

239b) C. i r r e g u l a r e DU B O I S pl. II. F. 4 , 5 . Eine neue 
von du Bois beschriebene Art von Zukowce. 

2 4 0 ) C. baccatum D E B R . B R O N G N . Fic. III. 2 2 . Von 
I Lysawody, Maliowce und Bialazurka und andern Orten in Po-

dolien, wo es mit C. calculosum oder rnbiginosnm oft vermengt 
vorkommt, und von wo es nu Bois pl. II. F. 15, 16, 17 abge-
bildet hat. 

241) C. a m p u l l o s u m BnoMGif. Fic. III. 18. Von Bry-
ków in Volhynien, Lysawody und Maliowce in Podolien, sehr 
selten bei Korytnice. 

242) C. t r i c i n c t u m BR. C.s. IX .23 . Y o n Krzeminiec. 
243) C. Z e u s c h n e r i nob.: lurritam, suturaanfractnum 

spinosa tuberculata, anfractus n/lima triplici tnberculorum se-
rie cincla, aperlura semicircularis, cauda reda, labro expanso 
tridentato. Diese mit C. combustum D E F B . verwandte Art halte 
ich fur neu. Hr. Professor Zeuschner von Krakau fand sie in 
Korytnice auf. 
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Genus Po tamides BROWGN. 

244) P o t a m i d e s r i g i d u s ? Sow. M. C. T. 338- Eine 
etwas langere Yarietat ais die von Sowerby abgebildete eng-
lische. Aus kieseligem Siifswasserkalk von Międzyboz in Po-
dolien. 

245) P. v e n t r i c o sus Sow. M. C. T. 341- F. 1. Far. 
Ist der englischen Yarietat fast gleich, doch zeigen sich mehr 
ais 3 Querstreifen auf jeder Windung. Ebendaher. -

S i p p s c h a f t d e r P u r p u r s c h n e c k e n . 
Genus T e r e b r a B R U G . 

246) T e r e b r a dupl ieata B R O N S = T. p l i car ia 
BAST. 1. c. I I I . 4 . = Buccimim fuscatum B R . DU BOIS pl. I. 

F. 41, 42. Im Sand von Volhynien und bei Bialazurka. 
247) T. per tusa Far. fi. B A S T . III. 9. Aus Yolhynien. 
2 4 7 B ) T. p l icatula L A M . Ann. du Mus. T. V I I . 5 7 9 -

DU Bois pl. I. F. 43, 44. Turbo plicatulus BR. T. YH. F. 5-
Bei Szuskowce. 

Genus B u c c i n u m LAM. 
248) Eine dem B. r u g o s u m Sow. M. C. T. 110. F. 3 

ahnliche Art findet sich bei Kamionka, Warowce, Holoskow 
und Zukowce. 

249) B u c c i n u m rust icum L. Jungę Exemplare von 
Warowce. 

250) B. m i t r a e f o r m e nob. (nova sp.) Diese oft mit 
B. undatum L. verwechselte Art hat Hr. Andrzeiowski in dem 
Bullet. de Moscou 1. c. Taf. IV. F. 1. sehr gut abgebildet und 
p. 94 schon beschrieben. Sie lafst sich weder mit B. unda-
tum, noch mit B. Dalei Sow., noch mit B. Feneris FAU.T. ver-
cinigen. Ich fand sie zuerst, obgleich nur selten , bei Koryt-
nice auf, sie findet sich aber auch im zerreiblichen Kalk zu 
Warowce in Podolien. 

251) B. s t r o m b o i d e s Sow. Gen. Hft. 25. Diese in-
teressante Art, die bisher nur im englischen Crag gefunden war, 
macht einen interessanten Uebergang vom Gen. Buccinum zum 
Gen. Cymbium M O S T F . (C y m b a Sow.) in der Sippschaft der 
Gluten. Andrzeiowski hat sie mir aus Volhynien mitgetheilt. 

252) B . bac ca tum B A S T . 1. c. II. 1 6 . DU B O I S pl. I. 
24, 25. Sie findet sich im Cerithienkalk von K r z e m i e n n a 
P i n c u , geognost. Beschreib. r o n Polen. I I , 3 4 
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bei Lysawody und Maliowee in Podolien, und in den obersten 
eerithienreieben Sandsteinsehichten bei Szydłów in Polen, 
Wahrscheinlieb ist Bucc. propincjunm Sow. M. C. T. 477. 
F. 2 aus dem englisehen Crag gar nicht oder sehr wenig von 
dieser Art verschieden. Nach duBois findet es sich bei Łysa-
wody und Maliowee in Podolien. 

2 5 3 ) B. d i s s i t u m E I C H W . DU Bois, pl. I . F . 2 2 , 2 3 , der 
vorigen Art ahnlich, aber die letzte Windung breiter, ais die 
ganze Spira lang ist, auch die 17 Langsfalten auf einer Win-
dung viel erhóhter. Sie kann nicht mit B. baccatum rerbun-
den werden, wie Hr. v. Buch meinte, und ist haufig fossil in 
Podolien und Volhynien bei Tessow, Simonowa, Nowy-Kon. 
stantynow, Międziborz, Zalisce, Sawadynce, Saraceja und 
Sosulany. 

254) B. s e m i c o s t a t u m BR. C. S. T. XV. F. 19. Du 
BOIS , pl. I . p. 26, 27. Von Zukowce in Volhynien. 

255) Ein kleines Buccinum mit Langsfalten stimmt nicht 
mit B. undatum, aber mehr mit B. t enerum Sow. M. C. 
T. 486. F. 3, 4 aus dem englisehen Crag. Von Kamionka. 

256) Ein glattes Buccinum von Kamionka scheint eine 
eigene Art zu seyn, ist oval langlich, glatt mit schwaclten 
Langsstreifen, die auf der letzten Windung ais rauhe Streifen 
erscheinen, hat 5 Winduńgen, und am obern Mundwinkel ist 
der Mundrand faltenartig eingebogen. 

G e n u s Nassa LAM. 
Von diesem Geschlechte, das ich von Buccinum fiir hin-

langlich unterschieden halte, finden sich zahlreiche Arten in 
den polnischen tertiaren Schichten. 

257) Nassa a s p e r u l a B A S T . , BR. C. V. 8- Sehr 
haufig bei Korytnice, seltener bei Zukowce. 

258) Nassa f l e x u o s a nob., Bucc.Jlexuosum BR. C. S. 
V. 12. Noch hauiiger ais die vorige bei Korytnice. Eine 
Varietat von Zukowce hat Hr. Eichwald davon wohl ohne hin-
langlichen Grund ais B u c c i n u m c o l o r a t u m getrennt; 
denn die kleinen Unterschiede zwischen den polnischen und 
italienischen Exemplaren begriinden keine specifisclie Ver-
schiedenheit. 
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259) Nassa p o lygona. Buce. poły gonu m Bn. C. s, 
V. 10̂  Selten bei Korytnice. 

260) N. corrugata . Buce. corrugatum Bn. XV. 16. 
Buce. słolalum REST. Selten bei Korytnice. 

261) N. o b l i ą u a t a . Buce, obliqnatum BR. IV. 16- BU 
BOIS pl. I. F. 6, 7 . Buce. gibbum B R U G . Von Zukowee, Wa-
rowce, selten von Korytnice. 

262) N. c ongi oba ta. Buce. conglobatum BR. IV. 14. 
Von Maliowce und Bialazurlia. 

263) N. pr i smat i ca . Bucc. prismaticum BR. V. 7. Von 
Krzeminiec, Zukowee und Warowce. 

264) N. costulata . Schwankt zwischen Bucc. coslula-
tnm BR. V. 9 , und N. vulgata Ccv. aus Podolien und Yol-
hynien. 

265) N. r e t i c u l a t a LAM. BR. C. S. V. 11. DU Bois pl.I. 
F. 28, 29. Von der lebenden Art (Bucc. reticulatum L.) im 
Mittelmeer, adriatischen, schwarzen Meere, bei England und 
Afrika nicht verschieden. Fossil im Cerithien-Kalkstein Von 
Krzemienna bei Lysawody in Podolien. 

266) N. ser rata. Bucc. serrałum Bn. C. s. V. 4. Von 
Zukowee. 

Es folgen nunmehr glatte Arten, welche eine eigene Ab-
theilung dieses Geschlechts bilden: 

267) N. D e s n o y e r i B A S T . I. c. II. 13. Stimmt nicht 
ganz mit der Basterot'sclien Zeichnung bei Korytnice und 
Z u k o w e e . 

268) N. 1 aey igata nob. Sie Halt das Mittel zwischen 
N. Desnoyeri und volhynica. Von ersterer unterscheidet sie 
sich durch Mangel aller Liingsfalten, von letzterer durch eine 
kiirzere Spira und bauchigerc letzte Windung. Von Koryt-
nice. 

269) N. vo lhyn i ca ANDRZEIOWSHI Bulleł. des Nat. de 
Moscou I. von 1830. p- 97- T. IV. F. 5- Aehnlich, aber 
doch verschieden von N. mutabilis, wohin sie du Bois gerech-
net und unter diesem Namen pl. I. F. 30, 31 abgebildet hat, 
nahert sich auch etwas Nassa Caronis B R O N G N . Fic. T. I I I . 

P- 10. Sehr haufig bei Zukowee. 
270) N. Z b o r z e w s c i i A N D R Z E I O W S K I / . c. p. 96. T.IY. 

3 4 * 
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F. 4- Eine der vorigen verwandte, aber wie diese neue Art 
von Zukowce kommt auch bei Korytnice selten vor, und va-
riirt von der volhynischen nur in Kleinigkeiten. Bei jungen 
Exemplaren sind die Zahne am innern Mundrande kaum zu 
sehen. 

271) N. mutab i l i s LAM. BR. C. S. IV. 18. Von Ko-
rytnice und Bialazurka. Die vollige Uebereinstimmung mit 
dem lebenden Bucc. mntabile Ł. ist mir immer noch zweifel. 
haft, und vielleicht gehort die fossile Art durchaus zu der 
sub Nr. 269. 

2 7 2 ) N. c o l u m b e l l o i d e s B A S T . I. c. I I . 6 . Haufig bei 
Korytnice, auch in Podolien und Volhynien. 

Genus Cass is LAM. 
273) Cass is Saburon BAST. = Cassidea Saburon 

B R U G . oder C. striala DF.FR. ( ADANSON, Seneg. VII. 8 ) , meist 
mit Bucc. areola L.verwechselt. Diese noch im Mittelmeer, 
an den afrikanischen und portugiesischen Kiisten lebende Art, 
welche fossil in Italien, im siidlichen Frankreich und bei 
Wien schon bekannt war, ist ebenfalls nicht selten bei Koryt-
nice, Zukowce, Warowce und Krzemienna. — Am nachsten 
kommt ihr die neue Art C. diluvii M. DF. S E R R . 

274) C. t e x t a B A S T . DU BOIS pl. I . F. 4, 5, ist C. denca-
lionis Eicnw. Von Zukowce und Zalisce in Volhynien. 

275) C . c a s s i d e a CIIEMST. Von Zukowce. D e r leben-
den ganz gleich. 

276) C. h a r p a e f o r m i s ? LAM. Ich zahle cinstweilen 
hierher eine Conchylie, welche allerdings von der Lamark' -

schen Zeichnung dieser Art ziemlich abweicht, besser mit 
der von Bronn gegebenen Abbildung stimmt, und wenn der 
innere Mundrand nicht gezahnelt ware, der i, arna fasciata 

gliche. Vielleicht ist diefs wirklich eine neue Art. Selten 
bei Korytnice. 

277) C . R o n d e l e t i BAST. III. 2 2 . Jungę E x e m p l a r e 

bei Korytnice. 
G e n u s C a s s i d a r i a LAM. 

278) Cass idar ia e c h i n o p h o r a LAM. Mit der aus 
Italien gleich. Von Krzemienna und Warowce. 

279) C. car inata LAM. Sow. M. C. T. 6. F. 1, 2-
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Cassis carinata Sow. Morio carinalus M O N T F . Buccinum 
nodosum B R A N D . Selten bei Pińczów. 

2 8 0 ) C . C Y T H A R A L A M . = Bucc. cythara B R . C. S. V . 5 . 

Oniscia cythara Sow. Gen. Hft. 24. Ganz gleich mit den 
angefiihrten Zeichnungen. Selten bei Korytnice. 

Genus Cance l lar ia LAM. 
281) Cance l la r ia lyrata Bn. = Foluta lyrata BR. 

C. s. III. 6. = Canc. tnrricula LAM. Nicht sehr haufig bei 
Korytnice. 

2 8 2 ) Cance l l a r ia a c u t a n g u l a F A U J . Var. polonica 
nob. B A S T . /. c. III. 4- Die Cancellarien variiren sehr gern in 
ihrer aufsern Gestaltung, und so weicht auch diese polnische 
ein wenig von der angefiihrten Zeichnung ab, nahert sich da-
durch etwas der C. contorta BAST. , und in eingewachsenen 
Exemplaren kann man sie mit Trophona magellanica M O N T F . 

(Murex magellanicus L.) yerwechseln. Sic findet sich bei 
Korytnice, Pińczów, Zukowce und Warowce. 

283) C. b u c c i n u l a B A S T . I. c. II. 12, die bei Wien 
haulig ist, findet sich bei Korytnice und Volhynien, meist 
etwas beschadigt. 

283h) C. m a c r o s t o m a , DU Bois pl. III. F. 3(3, 37 be-
schreibt derselbe ais eine neue sehr kleine Art von Zukowce. 
Ich habe sie nicht gesehen, aber nach der Zeichnung mochte 
ich noch einen Irrthum in Hinsicht des Genus vermuthen. 

Sippschaft der Faltenspindler ( V o l u t e n ) . 

Genus A n c i l l a r i a oder A n c i l l a LAM. 
284) A n c i l l a r i a inf lata B A S T . BRONN et BRONGST. 

Vic. IV. 12. = Ancilla glandiformis LAM. Ann. du Mus. XVI. 
P- 305, Sow. Gen. Heft 3- = Buccinum obsoletum BN. C. s. 
V. 6. — Anolax injlata BORS. Folutites anomalus SCIIL. Aehn-
licli, aber nicht gleich mit dem in americanischen Meeren le-
henden Bucc. glabratum L. — Diese in England, Frankreich, 
Italien und bei Wien weit verbreitete fossile Concbylie findet 
sich bei Korytnice wieder, und die von Andrzeiowski ais Anc. 
glans von Warowce angefiihrte gehort wohl eben dazu. 

285) A n c i l l a r i a c o n i f o r m i s nob. (nova sp.), ist 
noch nicht abgebildet. In der Gestalt zeigt sie die meiste 
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Uebereinstimmung mit der Oliva Salisburiana Sow. M. C. 
T. 288; allein die Windungen sind durch keinen Canal ge-
trennt, sondern gunzlich verwachsen, und defshalb gehort sie 
zu Ancillaria. Ebenso fihnelt sie in der Gestalt etwas der 
Foluta dactylus GM. Die Spira ist ganz. kurz, sehr flach ke-
gelfórmig, und endigt sich in eine stumpfe Spitze. Ihre Cha-
rakteristik ist: test a conica laevis. spira brenis obtusa, cola, 
mella callosa biplicata, apertura oblonga inferne non dilatata. 
Die Schale ist stark, oft wie abgeschliffen. . Sie findet sieli 
haufiger ais die yorige Art bei Korytnice, und was Hr. An. 
drzeiowski ais Ancill. conus von Warowce angefiihrt, gehort 
wohl ebenfalls zu dieser Art. 

286) A n c i l l a r i a subulata LAM. Sow. M. C. T. 353, 
und 

287) A. b u c c i n o i d e s LAM. Ann. du Mus. VI. pl. 44. 
F. 5j kommen beide in Steinkernen bei Pińczów im sandigen 
Grobkalk vor. 

Genus 01iva LAM. 
288) Q l i v a m i t r a e o l a LAM., von Zukowce. 
2 8 9 ) 01 iva bas ter o t in a DF,FH. = O . p l i c a ria BASI . 

II. 9, in Steinkernen bei Pińczów. Ist noch etwas zweifelhaft. 
G e n u s M a r g i n e l l a LAM. 

290) M a r g i n e l l a e b u r n e a LAM. (Ann. du Mus. VI. 
pl. 44. F. 9). Diese kleine Conchylie, ganz der Pariser gleich, 
findet sich bei Korytnice und auch in Yolhynien. 

2 9 1 ) M . aur i cu la ta MEET. == Auricula ringens L A M , = 

Foluta buccinea BH. C. S. IV. 9 , und DU Bois pl. 1. F. 15, 16, 
vielleicht gleich mit M. exilis E I C H W . , in dem Sande bei Zu-
kowce und Warowce. 

291b) M. c a n c e l l a t a D U B O I S pl. I. F. 17, 18, viel-
leicht gleich mit M. costata E ICHW. , im tertiaren Sande von 
Szuskowce bei Bialazurka. 

Genus Mitra LAM. 
292) Mitra s e r o b i e u l a t a B B O N S , Foluta scrob. BH. 

C. s. IV. 3 , den lebenden Arten M. serpentina LAM., und 
Foluta scrobicula L. ahnlich. Sehr selten bei Korytnice. 

293) M . i nc o g n i ta B A S T . I V . 5 . Bei Korytnice, Zu-
kowce und Warowce. 
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294) M. p y r a m i d e l l a . Folnta pyramidełla BR, C. S. 
IV. 5, aus Yolhynien; seltener ais jene. 

295) M. laey is Eicirw., DU B O I S pl. I. F. 2, 3 , wahr-
scheinlich dieselbe, die in der Encyc. melhod. ais M. corni-
cula angefiihrt ist. Haufig bei Zukowce, Bilka, Zalisce, Stary 
Poczaiow etc. 

Diese drei zuletzt aufgefiihrten Arten sind einander sehr 
ahnlich, und ihre Unterscheidung verdient noch genauere 
Erforschung durch Vergleichung vieler Exemplare, die mir 
fehlen. 

296) M. s tria TUŁA = Foluta striatula B R . C. J. I V . 8, 
von Zukowce und Krzemienna. 

297) M . l e u c o z o n a A S D R Z E I O W S H I (nova sp.). Bullet. 
des Nal. de Moscon, l. c. p. 98- T. IV- F. 6. lit eine mit 
Recht von M. plicatula getrennte Art. Sehr haufig bei Zu-
kowce. 

2 9 8 ) M . p l i c a t u l a . Folnta plicat. B R . C. S. I V - 7 . 

Von Z u k o w c e . 

299) M. c u p r e s s i n a . Foluta cupr. Bn. C. s. IV. 6. 
Kaum in Kleinigkeiten von der italienischen unterschieden; 
aus Volhynien. 

II 00) M. ob sol et a. Fol. obsoleta BR. C. S. XV. 30-
Von Zukowcc. Von der vorigen oft schwer zu unterscheiden. 

3 0 1 ) M . D u f r e s n e i B A S T . II. 8 - Sehr selten bei Ko-
rytnice. An jungen Excmplaren sind die untern Spindelfalten 
noch nicht entwickelt. 

Genus V o l u t a LAM. 
302) Vo luta magorum Bn. C. s. IV. 2. Genau der 

italienischen gleich, selten bei Korytnice. 
303) V. c o s t a r i a LAM., von Zukowce und Warowce. 
304) V. L u c t a t o r Sow. Strombus Luctator und St. 

dubius B R A N D E R , F. 68, scheint von Lamark theils zu V. mu. 
sicalis, theils zu F. spinosa gezahlt zu seyn. Ich rechne hier 
her Sow. M. C. T. 115- F. 1 und vorziiglich T. 397. Ebenso 
durfte auch davon F. affinis BR. C. S. XV- 8 nicht wescntlicb 
verschieden seyn. Sie findet sich bei Warowce. 

3 0 5 ) V o l u t a s p i n o s a L A M . S O W . M. C. T . 1 1 5 - F . 2 , 

3, 4. Ist von der yorigen Art wesentlich durch scharfere 
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Rippen und spitzigere Dornen unterschieden. Von Zukowee 
und Warowce. 

3 0 6 ) V. costata B R A N D . S O W . M. C. T . 2 9 0 . F . 1 , 2 , 4 . 

Wahrscheinlich von Korytnice in der Sammlung der Gesell-
schaft der AVissenschaften zu Warschau. 

307) Y o l u t a gran u lata ANDRZEIOWSHI. Diese schóne 
Art, beschrieben und abgebildet in dem citirten Bullet. des 
Nat. de Moscou p. 95- T. IV. F. 3 , ist wohl auf jeden Fali 
neu. Sie ist verwandt mit V. crenulata BRONGN. aus dem 
Val di Ronca, mit Vol. Lima Sow. und mit der Figur in der 
Encyc. meth. T. 384. F. 5- — Von Warowce. 

308) V. c i t h a r o e d u s. 
309) V. mix ta. 
310) V. turr is . 

Alle drei nach der Encycl. meth. bestimmt, fiihrt Hr. An-
drzeiowski ais vorkommend bei Warowce an. Ich selbst babe 
sie noch nicht gesehen. 

Sippschaft der Involuten LAM. 

G e n u s T e r e b e l l u m LAM. 
311) T e r e b e l l u m c o n v o l u t u m LAM. Ann. du Mus. 

VI. T. 44. F. 3. Sow. M. C. T. 286- = Bulla sopita und vo-
lutata B R A N D . — Wahrscheinlich von Korytnice. 

G e n u s Cyprasa L. 
31.') C y p r a e a e l o n g a t a Bn. C. s. I. 12. Von Zu-

kowee. 
313) C. a m y g d a l u m Bn. II. 4- Selten von Korytnice. 
314) C. p h y s i s Bn. II. 3 , von Zukowee. — Alle diese 

Cypriien sind in Polen sehr selten. 
G e n u s Conus L. 

315) C o n u s t u r r i e u l a BR. C. S. II. 7. Aus Volhy-
nien , auch bei Korytnice. 

316) Con. v i r g i n a l i s Bn. II. 10. Von Hrn. Zeusch-
ner zuerst gefunden bei Korytnice j wo im Ganzen alle Coni 
zu den seltenern Vorkommnissen gehóren. 

3 1 7 ) C. AL s i o sus BRONGN. Vic. III. 3 . mit C. mussa-
tella yerwandt, Von Zukowee und Warowce. 
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318) C. p o n d e r o s u s BR. C. S. III. 1. Von Krze-
mienna und Zukowce. 

319) C. stria tulus BR. III. 4. Von Warowce. 
320) C. anted i luW anus B R U G . B R . C. S. II. 11 a und 

DU Bois I. F. 1, variirt in Kleinigkeiten von den italienischen 
Exemplaren. Ist unter allen in Polen yorkommenden Conus-
Arten noch die haufigste bei Korytnice, und in den untern 
oolithischen Schichten von Szuskowce bei Bialazurka, Bilka, 
Zukowce und Warowce. 

3 2 1 ) C . d e p e r t i t u s B R U G . et L A M . Far. Ann. du Mus. 
V I I . 1 5 . 1 . B R . , C . S. I I I . 2 . B R O K G N . , F i c . I I I . 1 . V o n W a -

rowce, Zukowce, selten bei Korytnice. 
322) C. N o a e ? BR. C. S. III. 3 , aus Volhynien. Bedarf 

noch einer genauern Untersuchung, weil das Exemplar be-
schadigt war. 

A u s d e r F a m i l i o d e r T r o c k o i ' d e s Cuv. ( Trachelipoda 
phytiphaga LAM. ). 

Sippschaft der eigentlichen Kreiselschneckcn. 

Genus T r o c h u s LAM. 
Ein Geschlecht, von dem in den polnischen jUngern 

Tertiarschichten ziemlich zahlreiche und schóne Arten vor-
kommen. 

323) T r o c h u s sulcatus LAM. Ann. du MUS. VII. 
T. 15. F. 6- Im Pisolithenlialk von Mokratyn bei Żółkiew in 
Gallizien und bei Krzeminiec in Volhynien. 

324) T r o c h u s patulus Bn. C. s. V. 19. lste Var. 
mit halbverdecktem, und 2te Var. mit ganz yerdecktem Nabel. 
Die letztere haufiger; beide sehr schon erhalten mit braun-
Hcher Schale und vólligem Perlmutterglanz. Mit Unrecht hat 
Hr. Eichwald daraus eine eigene von patulus ycrschiedene 
Art unter dem Namen Tr. carinalus machen wollen. Haufig 
bei Krzeminiec, Zukowce, Warowce, Krzemienna und Biala-
zurka. Du Bois pl. II. F. 31, 32, 33 hat ihn aus Volhynien 
sehr gut abgebildet. 

325) Tr. c r e n u l a r i s LAM. Ann. du Mus. VII. 15, 5. 
Selten in Volhynien. 



538 - I I I . Abschn. Specielle Betrachtung 

3 2 6 ) T r . B e n e 11 i a e S o w . M . C . T . 9 8 . F . 1 , 2 . BRONGBL 

Fic. VI. 3- Variirt etwas in seiner Gestalt. Unsere Aban-
derung stimmt ganz mit Sowerby's Figur; von der Vicentini 
sehen Varietat unterscheidet sie sich durch grófsern offenen 
Nabel, mit Falten wie bei Tr. agglulinans LAM., aber coni-
schern Bau. Stammt vpn Zukowce und Krzemienna. 

327) Tr . s emigranu la tus ue Bois pl. III. F. 7, 8. 
Ich hatte diese Art friiher ais Hr. du Bois durch Andrzeiowski 
erhalten, ais neu erkannt und Tr. Zuhowiensis benannt. Ich 
lasse aber gern diesen Localnamen fahren. Hr. Dubois hat 
ihn genau und gut besehrieben, aber schlecht abgebildet. Er 
ist verwandt mit Tr. concavus und daplicatus Sow. und Tr. 
Audebardi B A S T . Von Zukowce. 

328) Tr. p o d o l i c u s DU Bois pl. III. F. 1, 2, 3 = Tr. 
conulus E I C H W . non L A M . Ist schon in KANSTEN's Archiv II. 

p. 130 angefuhrt. Du Bois hat ihn gut besehrieben und abge-
bildet, nur ist die untere Flachę nicht wie auf F. 2 glatt, 
sondern mit 4 Beihen concentrischer Kuótchen besetzt. Sehr 
haufig bei Grigoriopol am Dniester, im Grobkalk bei Nowy 
Konstantynów und Tessow in Podolien, unter und iiber der 
Siifswasser- Formation von Międziborz, selten in Volhynien 
bei Zukowce und Bryków. Die Art ist sehr Klinlich mit Tr. 
nodulosus B R A N D E R . Sow., M. C. T. 367. 

329) Tr . s u b c a r i n a t u s LAM. Ann. du Mus. VII. 15,7-
Von Krzeminiec und Kamionka. 

330) Tr. s t r ia tus L. Far. BR., C, s. XVI. 4- Von 
Zukowce und Warowce. 

331) Tr . t u r g i d u l u s BR. C. S. V. 16. Haufig bei 
Warowce und in den kalkigen Muschel-Sandschichten und 
Muschel-Conglomeraten zwischen Opatów und Sandomirz und 
bei Szydłów. Du Bois hat pl. II. F. 29, 30 die yolhynischę 
Varietat gul abgebildet. 

332) Tr . c i n g u l a t u s Bn. C. s. V. 15- Variirt etwas 
von dieser Zeichnung, doch wohl nicht wesentlich. Von 
Krzemienna. 

3 3 3 ) T r . B u c h i i DU BOIS p l . I I I . F . 9 , 1 0 , 1 1 = T r . 

P u s c h i i AJSDRZEIOWSHI. i uli. des Nat. de Moscou 1 8 3 0 . 

p. 99. T. V. F. 1, Ein sehr zierlicher 3 — 12 Linien hoher 
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Trochu*, den ich fiir Terwandt mit Tr. Labarum B A S T . halte, 
aber wohl mit Becht ais neue Art vondenHH. y.Buch, du Bois 
und Andrzeiowski fixirt wurde. Haufig bei Zukowee und 
Warowce. — Hr. v. Buch hat diesen in KARSTEN'S Archiv fiir 
Mineralogie II. p. 132 beschrieben. Den Namen Tr. annu-
latus kann man nicht dafiir brauchen, weil Lamark diesen Na-
men schon einer andern Art gegeben hatte. 

334) Tr. m a m i l l a r i s Eicnw. Hr. v. Buch beschreibt 
ihn so: Vier Beihen von Perlen umgeben die Windungen 
ron der Sutur bis zur Carina. Die beiden untern Reihen be 
stehen aus grofsern Perlen ais die obern. Die Sutur der 
obern Windung liegt an der Carina der vorhergehenden, 
aufsen an der letzten Windung, an welcher von der Carina 
bis zur folgenden Sutur noch 3 Streifen sichtbar werden. Die 
Hohe ist kaum die Breite der Conchylie. Die Carina besteht 
in den ersten Windungen aus iibereinander liegenden Schup-
pen , wie am Turbo rugosus. — Von Zukowee. 

335) Tr. q u a d r i s t r i a t u s DU B O I S pl. III. F. 4, 5, 6. 
Von Zukowee bei Bialazurka in Volhynien. 

336) Tr. n o v e m c i n c t u s DE B U C H . DU Bois pl. III. 
F . 1 7 , 1 8 , 1 9 , und K A R S T E H S Archiv II, p. 1 3 2 . Conisch, 
breiter ais hoch, mit grofsem freiem Urnbilicus. Die Seiten 
sind gerade, fein gestreift, 9 auf jeder Windung. Sehr ahnlich 
mit Pleurotomaria Gibsii Sow. M. C. T. 278. F. 1, aber doch 
keine Pleurotomaria. Von Zukowee bei Bialazurka in Vol-
hynien. Wahrscheinlich von Eichwald ais Tr. sulcatus auf-
gefiihrt. 

337) Tr. A n d r z c i o w s c i i nob. (nov. sp.). Ein kleiner 
niedlicher Trochus, am ahnlichsten mit Tr. reticulattis Sow. 
T. 272. F. 2, weniger mit Tr. duplicatus Sow. T. 181. F. 5 : 
oblitjue conicus scalariformis, anfractu ultimo bicarinato, an-

fractibus 4 superioribus simplice carinatis, eleganter transver-
sim striatns, umbilico parvo, apertura pentangularis. — Von 
Zukowee. 

337b) T r o c h u s detr i tus DU Bois pl. II. F. 26,27, 28-
Diese neue Art ist fossil bei Zukowee in Volhynien. 

338) Noch ein kleiner Trochus} sehr flach conisch ge-
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baut, mit Kleinem etwas gezahntem Nabel aus Yolhynien, be-
darf noch' genauerer Bestimmung. 

G e n u s S o l a r i u m LAM. 
339) S o l a r i u m u m b r o S u m BRONGN. Vic. II. 12. Sehr 

selten bei Korytnice. 
339b ) S o l a r i u m quad r i s t r i a t u m nu Bois pl. III. 

F, 20, 21. Eine neue Art von Zukowce. 
S i p p s c h a f t d e r Turbines. 

G e n u s D e l p h i n u l a LAM. 
340) D e l p h i n u l a c a n a l i f e r a LAM. Ann. du Mus. 

VIII. T. 36. F. 7. Ich sah davon nur sehr kleine, aber den-
noch unverkennbare Exemplare von Krzeminiec. 

3 4 1 ) D. s c o b i n a B A S T . = Turbo scobina BRONOM. Pic. 
II. 7 , welche nach Basterots Ansicht vielleicht nicht wesent-
lich verschieden von D. calcar von Paris ist. Diese Conchy-
lie variirt sehr; die jungen Exemplare tragen den Charakter 
einer Delphinula sehr deutlich an sich, und konnen selbst 
leicht mit Tr. solaris BR. C. S. V. 13 verwechselt werden, die 
alten Exemplare, an dereń letzter Windung die schuppenarti-
gen Stacheln wie Tuberculi erscheinen oder abgerieben sind, 
haben mehr das Ansehen eines Turbo. 

Diese schóne Conchylie ist nicht sehr selten bei Zukowce, 
Warowce, Krzemienna. Ein einziges Exemplar fand ich un-
langst bei Korytnice. 

G e n u s T u r b o LAM. 
342) T u r b o r u g o sus L., der an Delphinula angranzt, 

kommt nach Dubois bei Bialazurka. Haufiger bei Zukowce, 
Bilka, Zalisce, Stary Poczaiow, Sawadynce vor, ward von 
Eichwald falschlich ais eigene neue Art unter dem Namen T. 
mamillaris aufgefiihrt, und lebt auch noch im Mittelmeer, bei 
Neu-Seeland und an der Kiiste von Cumana. Du Bois pl. U-
F. 23, 24, 25 bildet ihn aus Volhynien richtig ab. 

343) Ein Turbo, der in der Schlucht Zalisce und bei 
Stary Konstantynów vorkommt," ahnelt etwas dem T. Parkin-
gom BAST. 1.1, in anderer Hinsicht der Monodonla elegans Fauj. 
B A S T . I. c. I. 22. Besser crhaltene Excmplfirc, ais ich sfliii 
miissen in der Zukunft dariiber entscheiden, 

344) T. Cremenensis AiumzEiowski (nova sp.). Buli, 
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des ISat. de Moscon 1830.1. p. 101. T. V. F. 3 , zuweilen mit 
der natiirliehen Farbę erhalten, sehr haufig bei Krzeminiec, 
selten bei Raszliow im untern Podolien. 

3 4 5 ) T . b i c a r i n a t u s ANDRZEIOWSHI (nova sp.), I. c. 
T. V. F. 4. Von Zukowce. 

346) T. o b t u s u s Sow. M. C. T. 551. F. 2. Diese 
kleine Art findet sich haufig im obern kalkigen Sandstein bei 
Szydłów, Gnoyno, Chmielnik und in den Muschel-Conglomera-
ten zwischen Opatów und Sandomirz. 

Genus M o n o d o n t a Cuv. v 

3 4 7 ) M o n o d o n t a A ę a o n i s B A S T . I . 1 7 = M. turo. 
niensis D E F B . Diese sehr zierliche, mit ihrer natiirliehen Pur-
purfarbe erhaltene Art, ganz gleich der aus der Touraine, 
findet sich bei Zukowce und Warowce. 

348) M o n o d . mami l i a ANDRZEIOWSHI. Diese neue 
Art von rosenrother Farbę, beschrieben und abgebildet in 
dem mehrmals citirten Bnllet. de Moscou p. 100. T. V. F. 2, 
ist haufig bei Zukowce, Warowce und Krzemienna. 

G e n u s S c a l a r i a LAM. 
3 4 9 ) S ca lar ia p s e u d o s c a l a r i s BROCCHI. C.S. p.VII. 

F. 1. nu Bois pl. II. F. 36, 37. Von Zukowce in Volhynien. 
Genus P h a s i a n e l l a LAM. 

In den tertiaren Sandsteinen von Krzeminiec kommen 
einige ziemlich grofse Conchylien vor, die hóchst. wahrschein-
lich zum Geschlecht Phasianella gehóren, aber in den mir zu 
Gebote stelienden Gesteinstiicken waren sie zu sehr verwach-
sen, um eine niihere Bestimmung darnach machen zu kiinnen. 
Vielleicht gehoren sic aber auch alle zum Genus Melania und 
Rissoa. 

G e n u s T u r r i t e l l a LAM. 
Eines der haufigsten Geschlecliter in den polnischen ter-

tiiiren Schichten. 
350) T u r r i t e l l a s u b a n g u l a t a , d. i. Turbo suban. 

gulatus BR. C. S. VI. 16. Vollkommen gleich der italieni-
schen, seltener mit feinern Querstreifen. Im sandigen Grob-
kalk von Korytnice, Lipa und Chomentow ist sie offenbar die 
zahlreichste fossile Conchylie, leider fast stets an der Mund-
óffnung abgebrochen. Sie findet sich ferner im polnischen 
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Pisolithenkalk zwischen Staszów und Szydłów und haufig in 
den Sandschichten von Zukowce, Warowce und Krzemienna. 

351) T. t e r e b r a l i s L A M . B R . , C. S. VI, 8. B A S T . , I. C. 

I. 14, in zwei Varietaten. Die von Brocchi abgebildete im 
sandigen Grobkalk bei Lipa und Chomentow, die grófsere, 
mehr glatte, von Basterot abgebildete, im Pisolithenkalk von 
Skotniki mały bei Stobnica, Ossówka bei Szydłów, und zwi-
schen Kurozweki und Staszów. 

352) T. fasc ia ta LAM. Ann. du Mns. VIII. T. 37. F. 6. 
Kommt nur selten bei Korytnice, Zukowce, Warowce, Krze-
mienna und Kitaygrod vor. , 

3 5 3 ) T. A r c h i m e d i s BROUGN. Fic. II. 8 . Ganz mit 
der aus dem Thale von Ronca gleich ; auf denselben Punkten 
ais die vorige Art, aber haufiger. 

354) T. scal aria DU B O I S , pl. II. F. 18, der vorigen 
verwandt, aber doch wesentłich davon verschieden nach der 
von Hrn. v. Buch gegebenen Beschreibung in KARSTEN'S Arch. 
fiir Minerał, II. p. 132. Von Bialazurka, wo sie nicht selten 
seyn soli. Wahrscheinlich gehort dahin auch eine von mir 
bei Korytnice gefundene Varietat, die mir zwischen T. Archi-
medis, dnplicalą und acutangula zu schwanken schien. 

355) T. dup l i ca ta , d. i. Turbo duplicatus L. Bn., C. s. 
VI- 18. Nach Dubois' Angabe bei Bialazurka. Sehr nahe 
damit yerwandt oder nur Varietat davon ist: 

356) T. ind igena E I C H W . , welche Hr. v. Buch und 
du Bois zur vorigen Art ziehen und der letztere pl. II. F. 19, 
20 abbiłdet. Allerdings ist ihr Bau schlanker, und die fiinf 
Querstreifen zwischen der Sutur und dem doppelt erhóhten 
Band auf jeder Windung unterscheiden sie davon. Hr. An-
drzeiowski schickte mir dieselbe Art, und ich erkannte sie 
ebenfalls fur neu und brachte in Vorschlag, sie T. bicarinata 

zu nennen. Sie findet sich bei Zukowce, Biłka, Załisce, 
Stary Poczaiow in Volliynien, und soli an der Kiistc von 
Coromandel und England auch noch leben. 

357) T. tor na ta. Turbo tornatus Bn. C. s. VI. U-
Von Warowce. 

358) T. i m b r i c a t a r i a L A M . Ann. du Mus. V I I I . T.37-
F. 7. Von Warowce. 
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359) T. t e rebra . Turbo terebra L. BR., C. S. VI. 8-
Haufig in Volhynien und Podolien. 

360) T. sulcata LAM. Ann. du MUS. VIII. T. 37. F.8. 
Von Zukowce. Bedarfnoch genauerer Priifung, ob sie viel-
leicbt nicht noch verschieden von der genannten Art ist. 

Sippschaft (lor Neritaceae. 

Genus Nerita LAM. 
361) Ner i ta c a r o n i s B R O N G N . Fic. II. 14. Von Lysa-

wody in Podolien. 
Genus N e r i t i n a LAM. 

362) Ner i t ina p ieta E I C H W . DU Bois, pl. III. F. 45, 
46, wahrsclieinlich ganz gleich mit Ner i t ina concayaSow. 
M. C. T. 385. F. 1 — 8 . Diese kleine Neritina ist haufig 
noch mit ihrer yariabeln natiirliehen Farbenzeichnung erhal-
ten, wie in der englisehen upper marin formation. Sie findet 
sich in den obern sandigen Schichten in Volhynien, im Ceri-
thienkalk von Krzemienna und bei Szydłów in Polen, von wo 
ich sie schon .seit 15 Jahren lienne und ais N. concava Sow. 
bestimmt hatte. • 

Walirscheinlich noch eine andere Neritina findet sich bei 
Latyczew. 

Genus Nat i ca LAM. 
363) Nat i ca e p i g l o t t i n a LAM. Ann.duMus.YIII.T. 62. 

F. 6, und DU Bois, pl. II. F. 34, 35, von welcher wohl auch 
schwerlich N. similis Sow. (M. C. T. 5 die zwei mittlein Fig.) 
verschieden seyn diirfte. In sehr grofser Menge gut erhalten 
bei Korytnice, seltener bei Bialaziirka in Volhynien. 

364) N. c e p a c e a LAM. Ann. da MUS. VIII. 62. 5 , mit 
ganz iiberwachsenem Nabel, hat mitunter noch einen stum-
pfern Wirbel, ais die Pariser Varietat, fast so stumpf, wie 
bei Nerita albumen GM. Nicht sehr haufig bei Korytnice. 

365) N. s i g a r e t i n a D F . F R . S O W . , M . C. T . 4 7 9 - F . 3 -

Diese sehr ausgezeichnete Art ist nicht selten bei Korytnice. 
3 6 6 ) N. he l i c ina L A M . B R . , C. S. I . 1 0 , und DU BOIS , 

pl. III. F. 44. Von Saraceja und Zukowce. 
367) N. g lauc ina LAM., von Bialazurka, DuBois bil-
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det sie pl. III. F. 42, 43 von dort ab. Vielleicht ist sie von 
der folgenden Art nicht verschieden. * 

368) Nat i ca g l a u c i n o i d e s Sow. M. C. T. 479. F.4, 
5 , oft noch mit brauner Farbę und Perlmutterglanz erhalten, 
Hr. Andrzeiowski meinte solche Abanderungen ais N. spadicea 
trennen zu miissen, ich glaube aber nicht mit Recht. Von 
Zukowce und Zaiaczlu. 

Genus A m p u l l a r i a LAM. 
369) Ampul lar ia sp i ra ta LAM. Ann. du Mus. VIII-

61. 7. Von Warowce und im braunen, dichten, festen Grob-
kalk von Zloczow unweit Brody in Gallizien. 

370) A. d e p r e s s a LAM. Ann. dn Mns. VIII. 61- 3. 
Von Zloczów. 

371) A. acutaLAM. l.c. VIII. 61, 5. Von Krzeminiec. 
372) A. ambulac rum Sow. M. C. T. 372. Von Ko-

rytnice. 
Ich bin iibrigens der Meinung der HH. de Ferussac und 

Sowerby, dafs alle fossilen AmpullarienMeerschnecken waren, 
und dem Genus Natica eigentlich angehorten. . 

Sippsclmft der Palludincn. 

Genus M e l a n o p s i s FEH. 
373) M e l a n o p s i s f u s i f o r m i s Sow. M. C. 331. F.l 

— 7 = M. buccinoidea DESH. Selten bei Korytnice und 
Krzeminiec. 

G e n u s Me l a n i a LAM. 
374) Melania r e t i c u l a t a DU B O I S , pl. III. F. 2 4 , 2 5 

et Far. b. turrita conoidea, F. 26, 27. Sehr haufig im Muschel-
sand von Zukowce und Krzeminiec. 

374h) Mel. pupa DU Bois, pl. III. F. 34, 35. Aehnlich 
mit M.fragilis DKSH. Von Zukowce in Volhynien. 

3 7 4 c ) Mel. laevigata DF.SH. T . II. pl. XIII. F . 1 8 , 

19- DU Bois, pl. III. F. 28, 29. Im Cerithienkalkstein von 
Krzemienna in Podolien und im Muschelsand von Zukowce. 

375) M. s ul cat a, d. i. Turbo sulcatus BR. C. S. VI. 7. 
Ganz der italienischen gleich yon Krzeminiec. 

376) M. subulata BAST. B R . , C. S. III, 5 . Von Koryt-
nice und Krzeminiec. 
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377) M . c os te l la ta L A M . Ann. du Mus. YLLT. T . 6 0 

F. 2. Yon Krzeminiec. 
378) M. sp i ra l i s s ima nu Bois, pl. III. F. 30. 31. Von 

Zukowee in Volhynien. Ich habe von dort Ekemplare, die 
dieser Art ganz gleichen, aber nur 6 anstatt 10 Windungen 
haben, und defshalb vielleicht noch eine andere Species 
bil den. 

S U B g e n u s I i issoa FHEMENVIŁLE. 

379) I i i ssoa ( M e l ania) R o p p i i nu Bois, pl. III. F. 
32, 33, sehr iilinlich mit Bissoa o b 1 i q u a t a Sow. M. C. 
T. 609. F. 3- Biese kleine zarte, zuweilen noch mit brauner 
Farbę erhaltene Conchylie kannte ich schon lange aus dem 
lockern Cerithien-Sandstein bei Szydłów, und hielt sie fiir eine 
Art Phasianella, Erst spiker erkannte ich sie fiir eine Mela-
nia,, und findet sich auch bei Krzeminiec in Yolhynien, so 
wie bei Krzemienna in Podolien. 

380) B. s tr iatu la n. Eine Art, welche der R. aciila 
Sow. T. 609. F. 2 zwar iilinlich ist, aber 10 anstatt 7 Win-
dungen und sehr zahlreiche feine Liingenstriche, nicht blofs 
wie jene 10 — 12 Liingsrippen hat. Eine kleine niedliche 
Conchylie von Zukowee und Warowce. — 

Alle diese hier aufgefiihrten Melaniae und Bissoae sind 
seltene F.rscheinungen in Polen. 

Genus P a l u d i n a LAM. 
381) Pa lud ina pygmaea FKR. , d. i. Bulimus pr-

gmaeus BI IARD. = Bnli/n. elongatus mognntianus F A U J . Ann. 
du Mns.XIV. T. 27. F. 1, 2. VIII. T. 58. F. 5 — 8, und 

382) P- in f lata FEB., d. i. Bulimus inflatus mogiuitia-
nns F A U J . Ann. du Mus. V I I I . T . 58. F . 1 - 4 - Diese beiden 
kleinen Conchylien, iiber dereń Genus so viel gestritten wor-
den ist, und die man abwechselnd zu / ulimus, Cyclosloma 
und Paludina gerechnet hat, und welche nach Hrn. v. Schlot-
heims Ansicht sehr ahnlich mit Helix tentaculata und carinula 
L. und mit Hel. bnccinata ALT. seyn sollen, und bei Mainz 
last ganze Schichten des dortigen jiingern Grobkalks zusam-
mensetzen, kommen in dem sauerschmeckendcn lireidenarti-
gen Grobkalk von Horostkow bei Huszatyn in Gallizien, in 
den Sandschichten von Podolien und in den Muschel -Sand-

PITSCH, geognos t , Bcschre ib . yon Polen, II. 3 5 
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steinachichten bei Szydłów ebenfalJs in ziemlicher Menge vor, 
und beweisen, wie auch so kleine, bóclist unbedeutend sehei-
nende Geschópfe fiir die vergleichende Geognosię von Wich. 
tigkeit seyn kónnen. 

Ordnung der Gasteropoda pulmon at a Cut'. 

Aus der Familie der Limneadae. 

G e n u s P l a n o r b i s . 

Bisher sind die Planorben , welche in den volhynischen 
und podolischen Siifswasserkalken vorkommen, noch nicht 
genau untersucht. Hr. Eichwald fiihrt von Zalisce und Bry-
ków vicr Arten an, die verwandl; mit P/anorbis spirorbis, tor 
tex, contorlus und corneus sind. 

Genus Limn ea, 
383) Eine Art sehr ahnlich mitLimnea media BBABD. 

Ann. du Mus. XIV. pl. 27. F. 13, 14, von Krzeminiec, und 
im Grobkalk von Biały Kamień und Zoblotówka bei Tarnopol 
in Ostgallizien. 

384) Eine der L imnea s t a g n a l i s ahnliche Art von 
Zalisce und Bryków in Volhynien. 

Genus A n c y l u s MULL. 

i 385) Hr. Andrzeiowski fiihrt A n c y l u s achleus von 
Krzeminiec an, den ich nicht kenne. 

Von eigentlichen Helices und andern Łandschnecken ist 
mir bis jetzt noch nichts in den polnischen Tertiarschichten 
vorgekommen ; nur Hr. Eichwald nennt Pupae im Siifswasser-
kalk von Międzybórz. Dahingegen hat Hr. du Bois in dem 
mehrmałs citirten Werke aus der 

Familie der Colimaceen oder Cyclostomata 

folgende fossile Arten aus Volhynien und Podolien kennen 
gelehrt: 

Genus C y c l o s t o m a . 
a) Cyc los toma scalare DU BOIS, pl. III . F. 40- 4 1 - I M 

Muschelsand von Zukowce. 
B ) C. B i a l a z u r k e n s e DU BOIS, pl. I. F . 3 7 , 3 8 -

c) C. r o t u n d a t u m DU B O I S , pl. I . F . 39, 40- B E I D E 

Arten von Zukowce. Nach den nicht ganz deutlichen Abbil-
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dungen móchte ich fast glauben, dafs diese beide» Arten keine 
Cyclostomen sind, sondern zu den von mir aufgefiihrten zwei 
Arten von Paludina pygmaea und inflata gehoren werden. 

Genus Buli mus. 
Bul imus a c i c u l a D R A P . M O L L . , pl. 4 . F . 2 5 , 2 6 . DU 

Bois, pl. HI. F. 49, 59 — Achatina acicula LAM Yon Biala-
zurka. 

Ordnung der Tectib ranchiat a Cnv. 

Aus der Familie der Aceres BLAIHV. 

Genus Bul l ina FER. 
3 8 6 ) Bul l ina L a j o n k a i r e a n a B A S T . I. 2 5 . Ganz 

gleich dieser kleinen niedlichen franzósischen Art findet sie 
sich bei Szydłów und Krzeminiec. Hr. du Bois liat dieselbe 
ais eine von ihm gebildete neue Art unter demNamen: Bulla 
t e r e b e l l a t a beschrieben und pl. I. F. 8, 9, 10 abgebildet. 
Aber ich finde keinen Unterschied von der Basterot'schen Art. 

Genus Bulla LAM. 
387) Bul la o vulata LAM. Ann. du Mus. VIII- T. 59. 

F . ' 2 . B R O C C H I , C. S. T . I . F . 8 . DU B O I S , p l . I . F . 1 3 , 1 4 . 

Von Zukowce im Cerithiensandstein von Krzemienna in Podo-
lien und in Polen von Szydłów, selten und sehr kleine Brut. 

388) Bul la c l a n d e s t i n a DU B O I S pl. I. F. 19, 20,21-
Sehr ahnlich mit Foluta clandeslina BROCCHI C. S. T. XV- F. 11. 
Von Zukowce. 

o89) Bul la spirata BROCCHI. C. S. T. XV- F. 12. DU 

BOIS, pl. I. F. 11, 12. Ebenfalls von Zukowce. 

VII. Classe . Cep h a l o p o d a Cuv-
O r d n u n g d e r For aminif er a I/OBBIGHY. 

390) N o d o s o r i e n , und unter ihnen Yorzuglich die so-
genannte Orthocera Raphanistrum, finden sich in dem volhyni-
schen Muschelsand. 

391) Mi l i o l i t l i e s o p p o s i t a LAM. Ann. dn Mus. IX. 
T. 17. F. 5 in den volhynischen tertiaren Oolithkalken. 

3 9 ^ ) M e l o n i a sphaer i ca B L A I N V . (Gen. Alveolina 
D'ORB.). In den tertiaren Oolithkalken von Balta in Podo-
lien und Górniki bei Dubno in Volhynien. 

3 5 * 
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393) C a l c a r i n a ( S i d e r o l i t h e s ) c a l c i t r a p o i d e s 
im Sand bei Krzeminiec, wo wahrscheinlich noch einige an-
dere Siderolithen yorkommen. 

394) Nummul ina d i s c o r b i f o r m i s nob. Eine, wie 
mir scheint, noch nicht abgebildete Art. Sie ist nicht gleich 
mit dem Schlotheim'schen Lenticulites discorbinus von Cairo, 
den ich unter dem Namen Nautilus Gyzebensis FOHSKAL in 
der Berliner Universitats-Sammlung sah, wohin ihn Hr. Dr. 
Ehrenberg selbst aus Cairo mitgebracht hatte. Meine Con-
chylie gehort nicht zu Lenticulites, denn die Scheidewande 
reichen nicht vom Mittelpunkt bis zum Umfange, sie gehort 
auch nicht zu Discorbis, denn die Umgange sind iiufserlich 
nicht sichtbar, sondern mit sehr diinnen, zarten Platten, wie 
bei Nummulina, bedeckt, die aber sehr leicht abspringen. 
Wegen des ]Disęorbis-'żlm\icheTi, fast nautilitenartigen Baues 
habe ich der Conchylie den obigen Namen gegeben. Sie hat 
2 — 4 Łinien im Durchmesser, ist ganz platt schcibenfórmig, 
kaum so dick, ais ein starker Bogen Papier, hat hochstens 
2% Umgange, und der aufsere ist Smałsobreit, wie der fol-
gende. Die ęucrscheidewande sind stark gebogen, nicht 
durchbohrt, und auf der gegen die Mundóffnung gebogenen 
Seite mit zahlreichen kleinen Hakchen besetzt. Diese Con-
chylie bildet bei Pińczów zu vielen Millionen aufeinander ge-
hauft einige machtige Bankę im sandigen Grobkalk, ferner 
findet sie sich bei Stobnica, im Pisolithenkalk von Szydłów 
und in Ostgallizicn. Bisher scheint sie nur bei Wien gefun-
den zu seyn. 

U e b e r r e s t e v o n W i r b e 11 li i e r e n . 

395) Kleine F i s c l i zahne im Grobkalk von Pińczów. 
396) Haardiinne, Fischgrathen ahnliche '/, Zoll lange 

Knóchelchen in volhynischen Sandschichten. 
397) Zwei Zoll lange Extremitatsknochen von kleinen 

Saugethieren im tertiaren Sandstein aus Yolhynien. 
398) Im Grobkalk von Pińczów fand ich einen kleinen 

Knochen, den ich nicht naher bestimmen kann. In dem von 
Sułkowice bei Stobnica will man ein ganzes Skelett gefun-
den haben, das aber die Steinbrecher zerśchlugen. 

399) Backzahne und ein iiber 2 Fufs langer Stofszahn 
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des Elephas primigenius, so wic der Backzahn eines fleisch-
fressendcn Thiers wurden einst aus dem grobkornigen ter-
tiaren Sandstein ausgegraben, der zu Rząka bei Wieliczka 
vorkommt, und eine Menge Seemuscheln einschliefst. Jene 
Zahne sind jetzt noch in der Wieliczkaer Markscheiderei 
aufbewahrt. 

400) Der Kopf und die Zahne des fossilen Elephanten, 
dic, wie ich oben angab, zu Krzeminiec in Yolhynien in 
ansehnlicher Tiefe im muschclrcichcn tertiaren Sandstein 
ausgegraben wurden. 

g. 222. 

Fergleichung der polnischen Tertiarfossilien mit ihrem For-
hommen in andern tertiaren Bassins und daran sich 
anreihende Betrachtung iiber das Alter der polnischen 
Ter tiar gebilde. 

Von der vorher yerzeichncten grofsen Zahl der fossi-
len Zoophytcn und Molluskcn stimmen 

73 Arten mit, solchen iiberein, welche bisher nur im Bas-
sin von Paris und im London-Thon bekannt 
sind, 

31 — mit solchen, welche zugleich im Pariser Bassin, 
in Oberitalien und im siidlichen Frankreich 
gefunden wurden, 

8 — mit solchen, die man bisher nur in dcm Vicen« 
łinischen Grobkalk kannte, 

109 — mit denen, die allein in den Subapenninen- Hiu 
geln gefunden wurden, 

32 — mit solchen, die gemeinschaftlich den Subapen-
ninen-Hiigeln und den tertiaren Bassins vom 
siidwestlichen Frankreich angehoren, 

33 — mit solchen, dic man bisher blofs in den tertia-
ren Bassins des siidlichen Frankreichs fand, 

2 — mit solchen, die man bisher nur bei Mainz 
kannte, 

16 — mit solchen, die bis jetzt nur im englischen Crag 
aufgefunden waren, 
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71. neue Arten, die bis jetzt Polen noch allein anzuge-
hóren scheineni 

21 Arten sind solche, dereń anderwartige Lagerung noch 
nicht genau bekannt ist. 

421 Arten. — Unter diesen sind ferner noch enthalten: 
28 Arten, die dem Vicentinischen Grobkalk mit 

andern tertiaren Schichten gemeinschaftlich 
zukommen, 

14 Arten, welche im Wiener Bassin sich finden und 
meist mit subapenninischen ubereinstimmen, 

6 Arten, die das Bassin yon Mainz mit andern 
Bassins gemein hat, und 

9 Arten, die der englische Crag mit andern 
Tertiarschichten gemein hat. 

Yon den zuerst angefiihrten 73 Arten , die mit denen 
aus den Bassins von Paris und London ubereinstimmen, fin-
den sich 17 Arten nur im sandigen Grobkalk des westlichen 
Polens (Korytnice, Pińczów), der hier die altesten Schich-
ten bildet, 3 Arten in obern jiingern Schichten, und 53 Ar-
ten in Volhyrtien und Podolien in solchen Schichten, die 
auch subapenninische Arten einschliefsen. Von den 179 Ar-
ten, welche denen in den Subapenninen-Hiigeln und im siid-
] ich en Frankreich gleichen, finden sich 29 Arten im sandi-
gen und pisolithenartigen Grobkalk des westlichen Polens 
allein, 30 Arten in diesen und deri yolhynisch-podolischen 
Schichten gemeinschaftlich, 109 Arten in den letztern allein, 
2 Arten in dem tertiaren Musehelsandstein des westlichen 
Polens, und 9 Arten sowohl in diesem ais in den Sand-
schichten von Yolhynien und Podolien. Von den 8 Arten, 
die bisher nur im Yicentinischen Grobkalk bekannt waren, 
gehóren 3 dem ersten polnischen Grobkalk und 5 den vol-
hynischen Schichten an. Von den 16 bisher nur im engli-
sehen Crag bekannt gewesenen Arten fanden sich nur 4 im 
sandigen Grobkalk, 12 aber im obern tertiaren Musehel-
sandstein und Sand bei Chmielnik, in Volhynien und Podo-
lien. Endlich von den 31 Arten, welche das Pariser Bassin 
mit italienischen und siidfranzósischen Bassins gejneinschaft-. 
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lich besitzt, zahlte ich 6 Arten im westpolnischen Grobkalk, 
16 in den volhynisch-podolischen Schichten und 9 in beiden 
gemeinschaftlich. Aus dieser numerischen Zusammenstellung 
ergibt sich ungezwungen, dafs 

1) die tertiaren Schichten von Volhynien und Podolien 
den Charakter der subapenninischen Formation am reinsten 
besitzen, und mit dieser vóllig parallel zu stellen sind, dafs 
dennoch aber auch in ihnen noch Petrefacten auftreten, welche 
in den Bassins von Paris unu London auch vorkommen ; 

2) dafs der tertiare Muschelsandstein mit den vielen Ce-
rithien im westlichen Polen (Chmielnik, Szydłów, Sandomirz) 
und seine Nebenglieder, so wie der ihm gleiche in der Buko-
wina, theils dem Sandstein von Fontainebleau und dem gres 
marin superieure des Pariser Beckens, der upper marin for-
mntion der Insel Wight, theils den obern Schichten von Mainz 
und Frankfurt, theils den volhynisch-podolischen Subapen-
ninen-Schichten entsprechen; 

3) dafs das oberste Pisolitlien - und Muscliel-Conglomerat 
im westlichen Polen (bei Chmielnik, Mliny, zwischen Opatów 
und Sandomirz), so wie der tertiare Sandstein von Bząka bei 
Wieliczka und einige obere volhynische Schichten, die beide 
schon Beste des Elephas primigenius einschliefsen, denjeni-
gen jiingsten tertiaren Formationen entsprechen, die Hr. 
Desnoyers terrains (jnaternaires genannt hat, und wozu der 
englische Crag gehort, dcm unsęr Muschel-Conglomerat von 
Mliny und Chmielnik vóllig gleicht, und an welche sich die 
jiingsten tufłartigen Kalkbildungen anreihen, die an den Ufern 
des schwarzen und caspischen Meeres nur solche Muschel-
schalen in sich schliefsen, dereń Originale noch in diesen 
Meeren leben; 

4) dafs die untersten und altesten Tertiarschichten des 
westlichen Polens, welche ich ais sandigen und pisolithenarti-
gen Grobkalk beschrieben habe, sowohl durch ihr Gestein ais 
durch eine Anzahl ihrer Petrefacten lebbaft an Grobkalk-
schicliten im Pariser Bassin, besonders an die bei Grignon, 
erinnern. Es gehóren dazu gewifs auch diejenigen Schichten 
in Volhynien, welche aus plastischcm Thon und kalkigen Sand-
stęinen mit Braunkohlen hestehen, und dort theils unmittelbar 
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auf Kreide aufliegen, theils mit den dariiber liegenden Schich-
ten wechseln. — Dennoch bin ich durch das fortgesetztc Stu-
dium der in allen diesen Schichten eingeschlossenen Petre-
facten seit einiger Zeit zu der Ueberzeugung gekommen, dafs 
auch diese Gesteine fiir yollig gleiehzeitig mit dem Pariser 
Grobkalk gelten diirften, indem eine noch grofsere Zahl der 
eingeschlossenen Conchylien den subapenninischen mehr ais den 
Parisern gleicht. Der sandige Grobkalk von Korytnice stellt 
ein merkwiirdiges Gemenge beider auf, und es ist mithin 
seine eigentliche Stelle in der Reihe der Tertiarformationcn 
schwierig mit Gewilsheit anzugeben. Aclter ist cr auf jeden 
Fali ais alle ubrigen Tertiarschichten in Polen. *) In petro-
graphischer Hinsicht liegt die grófste Verschiedenhcit zwi-
schen den Pariser und polnischen Gebilden darin, dafs in 
Polen der pisolithenartige Grobkalk und andere tertiare Ooli-
then sehr weit yerbreitet sind, welche bei Paris ganzlich 
fehlen. Ich habe schon nachgewiesen, dafs der polnisehe 
Pisolithenkalk dem Leithakalk bei Wien dem Gesteine nach 
entspricht. Dieser liegt dort unter Schichten von Tegel (kal-
kig glimmriger Thon und Mergel mit Conchylien), lehmigem 
Mergel, Schotter, Sand und Siifswasserkalk, welche der Sub-
apenninen - Formation angehóren. In Polen liegt der Piso-
lithenkalk fast stets zwischen dem sandigen Grobkalk und 
dem obern Muschelsandstein, mithin auf einer ahnlichen Stelle, 
d. h. er scheint immer etwas alter ais die Subapenninen-Forma-
tion (Molasse) zu seyn. Bei Pińczów, wo die obern Schich-
ten des Grobkalks zum Theil schon 2'isolithenartig werden, 
tritt die Nummulina disco rbiformis nob., die ich bisher nur 
von Wien kenne, in ganzen Banken zusammengehauft auf, 
und Panopaea Faujasii MES., charakteristisch fiir Molasse, ist 
haulig. Dic obern Schichten in den Pinczower Bergen corre-

*) Auf mcinen Kartcn ist cr ais Grobkalk illuminirt, so wio auch 
die tertiaren Gebilde in Yollijnien und Podolien. Diefs Lctz-
terc geschah, weil eine genauc '1'rcnnung der dortigen aitern 
und jiingern Schichten noch nioht ausgcmittelt war. Jetzt 
mochte ich freilich nun dicselben bestimmt ais subapenninisch 
mit einer andern Farbc bezeichncn. 
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spondircn mithin sehr mit Wiener und suhapenninischcn 
Schichten, und dennoch scheint hier der Pisolithenkalk jiin-
ger zu seyn. Diefs ist auffallig und erinnert an dic feinkór. 
nisrcn Oolithen mit Miliolithen und Alyeolinen, die in Vol-
hynien liber suhapenninischcn Sandschichten liegen. 

In der ebemaligen Normandie finden wir das /.weite Ana-
logon unsers Pisolithenkalks. Es ist der calcaire noduleux 
concrelionne oder calcaire pisolilhique, denHr. Desnoyers*) aus 
der Gegend von Orglandes beschrieben hat, und der nach 
dieser Beschrcibung (p. 217, 218) vóllig mit dem polnischen 
iibereinstimmt. Unsere beiderseitigen Ansichten iiber dieses 
Gestein weichen nur insofern ab, ais ich iiberzeugt bin, dafs 
Nulliporen und andere Zoophyten sehr grofsen Anthcil an 
der Bildung der Pisolithenkórncr haben und ihnen zum Grunde 
liegen, was Hr. Desnoyers nicht glaubt. In der Normandie 
wechseln mit diescni Kalkstein Schichten von Mergel und ge-
nieinem Grobkalk, iiber weichen letztern auch dort die Haupt-
niasse des Pisolithenkalks ruht. Der oolithische Grobkalk, 
den Beudant von Keresztur bei Pesth anfiihrt, weicbt vom 
polnischen und normandischen Pisolithenkalk ab. Dahin-
gcgen sind manche oolithische Schichten von Bergen bei Frank-
furt und andern Punkten im Mainzer Bassin wieder sehr ahn-
lich mit den oolithischen Tertiarschichten am Ceciner Gebirge 
in der Bukowina. 

Seitdem man den Unterschied erkannt hat, der zwischen 
den Tertiarschichten in oceanischen und mittellandischen Bas-
sins cxistirt, und seitdem man sich iiberzeugt hat, dafs in 
zwei benachbarten Bassins die Schichtcnfolgc nicht immer 
gleich ist, sondern selbst meerische Gebilde in dem einen 
glcichzcitig mit Siiiswasser- oder Landgcbildcn in dem andern 
seyn kónnen, ist die Bestimmung der Altcrsfolge unter den 
Tertiarformationen iiberhaupt schwierig geworden. In Eu-
ropa scheinen mir die untern Schichten in den Bassins von 
Paris, London und im Yicentinischen die altesten Tertiarfor-

*) Memoire de la craie et sur les terrains tertiaires du Cotentin par 
M. 3. DESKOTKRS in den Mcm. de la soc. dhist nat. de Paris. 
V . N. p. 176 sq. 
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mationen-zu seyn; die Schichten, welche iiber dem Pariser 
Gyps, im Bassin von Wight, von Mainz und Frankfurt yor-
kommen, sind offenbar jiinger wie jene, aber sie scheinen 
keine sehr allgcmeine Verbreitung zu haben. Noch andere 
schwanken zwischen dem Pariser Grobkalk und den subapen-
ninischen Schichten, und dazu gehóren wohl einige der west-
polnischen. Dann folgt die grofse Formation der Subapenni-
nen-Hiigel und der Molasse, welche durch Siid-Frankreich, 
Italien, die Schweiz, Siiddeutschland, Ungarn, Gallizien, Sie-
benbiirgen, Bukowina, Podolien, Volhynien ausgedehnt ist 
Desnoyers, quatern;ire Formationen (Grag, Falunieres, calcaire 
moellon und Siifswasserbildungen), jiinger ais die obere Pariser 
Siifswasserbildung, und jiinger ais allesubapenninischen Schich. 
ten, beschliefsen die Reihe, und fallen zum Theil mit den 
sogenannten Diluyialgebilden zusammen. Sie sind theils Rand-
gebilde der Mittelmeere, theils Sedimente der zuletzt abge-
flossenen Binnenseen, theils Erzeugnisse kalter und beifser 
Quellen. — Kehren wir noch einmal nach Polon zuriicli, so 
bleibt uns nur noch iibrig, in kurzer Uebersicht diejenigen 
Petrefacten aufzuziihlen, wclche die polnischen Tcrtiarschich-
ten durch ihre grofse Menge y o r z u g s w e i s e charaktcri-
siren, und diejenigen, welche ihnen bisher allein angehóren. 

1) Im Grobkalk des westlichen Polens sind besonders 
haufig und charakteristisch: 

Dentalium eburneum, Ostrea longirostris LAM. Pecten 110-
dosiformis SERRTCS. Arca dilnvii L A M . Fenericardia 
Laurae und senilis. Astarte rngosa BR. Cyprinct islan-
dieoides B A S T . Solen Fagina L . Panopaea Fattfasii M E S . 

Piostellaria pes pelecani LAM. Mnrex triacanthns L. 
Tritonium leucostoma nob. Ptanella marginata. Pleu-
rotoma Inberculosa B A S T . Pyrula rnsticula B A S T . Nassa 
asperula und Jlexuosa B N . N. Desnoyeri B A S T . Cassis 
Saburon, Cancellaria lyrata und acutangula, Ancillaria 
injlata, Mitra incognita B A S T . Conus antedilnuiamis. 
Turritella subangulata. Natica epiglottina, cepacea , si-
garetina, und Nummulina discorbiformis nob. 
2) Im tertiaren Muschclsandstein des westlichen Polens: 

Pecten gloria maris NU Bois. Cardium protractum E I C H W . 
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Łacina circinata D F . F R . Erycina apelina nob. Corbula 
gallica und revoluta, Cerithium lima, calculosnm, pic-
tum, Buccimim propinqunm Sow. Trochus turgidulns BR. 
Turbo obtusus Sow. Neritina picia E I C H W . Bnllina 
Liajonhaireana B A S T . 

3) In den subapenninischen Scbicbtcn von Volhynien und 
Podolien: 

Serpulen. Ostrea edulina LAM. Pecten gracilis Sow. My-
liłaś edulis. Nuculi, Pectunculus nummorius, pulvinatns, 
variabilis, auritus. Arca scauulina, didyma und myli-
loides. Cardium aculeatum, edule, tuberculalum, ciliare. 
Fenericardia planicosta, rhomboidea, Cytherea laeoigata, 
incrassata, erycinoides. Astarte dysera, Donax ana-
tinus, 1-iucina columbella. Erycina laeuis. Sigareti. 
Mur ex tripteris, brandaris, cristatus. Tritonium gyri-
noides. Pleurotoma monile, ramosa, harpula, vulpecnla. 
Fusus połygonatus, rostratus. Fasciolaria clavala und 
ficulnea. Cerithium turbinatum, varicosum, pic tum, pli-
calum, ampullosum. Buccinum rugosum, stromboides, 
baccatum. Nassa obli<juata, conglobata. Cassidaria 
echinophora. Mitra pyramidella, plicatnla, cupressina. 
Foluta Luctalor, costaria, spinosa, Conus turricula, al-
siorus, antediliwianus, deperditns. Trochus patulus, Be-
nelti, Delpliinula scobina. Turbo rugosus. Monodonta 
Araonis. Turritella fasciala, Archimedis. Nalica glau-
cinoides. f 

4) Von den neuen fossilen Arten, welche, so weit bis 
jetzt bekannt, aufser Polen, Volhynien und Podolien ander-
warts noch nicht gefunden sind, wurden entdeckt 

a) im s a n d i g e n G r o b k a l k von K o r y t n i c e : 
Astarte crassatelliformis n. 
Panopaea solenoides n. 
Ranella horylnicensis n. 
Pleurotoma tuberculata n. 
Cerithium Zeuschneri n. 
Nassa laetigcita n. 
Ancillaria coniformis n, 
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Fasciolaria polonica n. ) . 
n • r > Auch in Y olhynien. JJuccinwn milraeforme \ 

b ) In den s u b a p e n n i n i s c h e n S c h i c h t e n von 
V o l h y n i e n und P o d o l i e n : 

Ostrea digitalina E I C H W . 

Pecten Besseri A N D R Z E I O W S K I . 

— elegans AND. (P. Maloinae DUB.) 
— Angelicae, diaphanus, pnlchellinus, alternans, 

Jlavus und rectangulas DUB. 
D/lodiola marginata E I C I I W . 

— nauicula und faba Duu. 
Cucullaea alala DU B O I S . 

Cardium lilhopodolicum DU B O I S , 

— gracile nob. 
Fenericardia lima nob. 

— annulata nob. 
Fenus modesta D U B . ( V. litloralis E I C H W . ) . 

—- tricuspis E I C H W . 

Cytherea nitens A N D R Z . 

Cyclas triangularis und globus DUB. 
Lucina nioea E I C H W . 

Psammobia rugosior DUB. 
Emarginula fenestrella DUB. 
Tritonium bractealuni nob. 
Cerithinm deformc? E I C I I W . 

— rubigjnosum? E I C H W . 

— duplicato-spinosum nob. 
— irregulare DUB. 

Buccinum dissitunt E I C H W . 

Nassa Dolhynica A N D I I Z . 

— Zborzetoscii A N D R Z . 

Cancellaria macrosloma DUB. 
Marginella cancellata DUB. 
Mitra laeuis E I C H W . 

— leucozoma A N D R Z . 

Folnta granulatu A N D R Z . 

Trochus mammillaris E I C H W . 

— semigranulatus DUB. 
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Trochiis podolicus T)un. (Tr. cońńlusF.icuw.). 
Buchii nu Bois (77-. Puscfiii Aiynnz.). 
(fuadristriatus Dun. 
novemcinclus DE B U C H . 

detritus DUB. 
Andrzeiowscii. nob. 

Solarium (juadristriahim Dun. 
Turbo Cremenensis und bicarinatus A N D R E . 

Tnrritella scalaria DUB. 
— indigena? E I C H W . 

Melania reticulata DUB. 
— pupa DUB. 
— spiraiissima DUB, 
— Hop pi i D U B . 

Rissoa striatula nob. 
Cyclostoma scalare DUB, 

— Bialazurkeme DUB. 
— rotnndatmn DUB. 

Bulla clandestina Dun. 

D a s D i 1 u v i a 1 - G e b i 1 cl e. 

Die Formation des diluyischen Lehms. 

Alle diejenigen jiingsten Gebilde unserer Erdrinde, wel-
che iheils nur das Product der letzten grofsen Inundationen 
der Erdoberfliiche, theils noch fortdauernder Zerstórungen 
und Bildungen durch Landgewasser sind, wurden in der W e r -
ner'schen Schnie zusainmen ais a u f g e s c h w e n i m t e G e -
b i r g e bezeichnet. In der neuern Zeit hat die Mehrzahl der 
Geognosten sich dahin auśgesprochen, dafs unter ihnen ein 
wesentlicher Unterschied stattfindet, je nachdem sie aus all-

IMonodonła mamilla A N D B Z . 

XV. Capi te l. 

2 2 3 . 
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gemeinen Fluthen heryorgingen oder partielle Erzeugnisse 
einzelner Landgewiisscr sind. Man hat sie damach in zwei 
Classen: >v 

Diliwium und 
Alluvium 

gesehieden. Jenes schliefst die Ueberreste gigantiseher Land. 
thiere ein, die nicht mehr existiren, und bezeichnet mithin 
das Ende einer erstorbenen Yorwelt; dieses ist hingegen in 
der jetzigen Periode des Erdelebens in historischer Zeit ge-
hildet, und seine Bildung dauert noch fort. So schwer es 
auch auf einzelnen Punkten zuweilen seyn mag, beide scharf 
von einander zu trennen, so ist dennoch aus einem allgemei-
nen Gesichtspunkte diese Trennung eben so zulassig, ais die 
zwischen Flotz- und tertiaren Gebirgen, und ich habe sie 
defshalb auch hier beibehalten. Ais abgeschlossen ist aber 
dennoch dieser Gegenstand nicht zu betrachten, denn Des-
noyers' Betrachtungen iiber die quaternaren Gebilde lehren, 
dafs viele der sogenannten altern Diluvialgebilde yielleicht 
mit den jiingsten Tertiargebilden ais gleichzeitig zu betrach-
ten sind. Andere wollen keine Trennung zwischen Diluyial-
und Alluvial-Gebilden zugeben, und Preyost macht mit Recht 
bemerklich, wie es niemals eine scharfe Granze zwischen der 
sogenannten yorweltlichen und historischen Zeit gegeben ha-
ben kann. 

In Polen zeigen sich zwei Bildungen, die dem Diluyium 
zugezahlt werden miissen; diese sind: 

eine sehr machtige Lehmbildung mit Knochen grofser 
Landthiere, und 

eine weitverbreitete Sandbildung mit Gerdlle und Bló-
cken zerstorter Urgebirge. 

Eine scharfe Granze zwischen ihnen zu zielien, móchte 
sehr gewagt seyn; sie greifen offenbar in einander ein, und 
besonders sind die Urfelsblócke sowohl im Lelim ais im Sand 
eingeschlossen. W o aber beide mit einander zusammen vor-
kommen, da liegt der Lehm stets tiefer ais der Sand, und 
dadurch mag die hier gewahlte Trennung in z w e i Formationen 
behufs der leichtern Sehilderung immer beibehalten werden 
konnen. 
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2 2 4 . 

Perbreituńg der Lehmjormation. 
Yom Fufse der Karpathen bei Krakau an gegen Norden, 

wo sich iiber dem Jurakalk der Kreidenmergel gegen Norden 
und Osten ausbreitet, sehen wir diesen fast iiberall mit mach-
tigen Lehmschichten bedeckt. Der ganze Landstrich zwischen 
Krakau und Jędrzeow ist ein wellenfórmiges Lehmplateau, 
das gegen die Nida hin fortsetzt, und das nordliche hohe 
Weichselufer begleitet. Vom Einfalle der Nida in die Weich-
sel an setzt dasselbe weiter gegen Norden an der Weichsel 
herab fort, yerbreitet sich diesseits um Bacanow, Stobnica, 
Oleśnica, Połaniec, Osiek, Koprzywnica gegen Sandomirz, 
Klimontów und Bogoryia. von wo aus es nun, den niedrigeren 
óstlichen Theil des Sandomirer Uebergangsgebirgs bedeckend, 
die Gegenden um Iwanisk, Łagów, Słupia nowa, Waśniów, 
Kunów, Opatów, Ćmielów, Ożarów, Zawichost und weiter 
an der Weichsel herab, doch mit verminderter Machtigkeit 
bis gegen Janowiec einnimmt. Jenseits der Weichsel be-
deckt es von Bachów und Josefow an fast den ganzen siid-
lichen Theil der Lubliner Woiwodschaft (mit Ausnahme 
der den tertiaren Bergzug begleitenden Sandgegenden) und 
schneidet in Norden erst an einer Linie ab, die man von 
Lubartów gegen Westen zur Weichsel ziehen kann. Ge-
gen Siiden setzt der Lehm auch noch ais Begłeiter der 
Kreide nach dem Bassin von Lemberg fort, aber schon sehr 
von sandigen Landstrichen unterbrochen. Auch auf dem 
Plateau von Podolien erscheint er nicht mehr, denn dort 
bedeckt meistens nur fette Damm- und Steppenerde die ter-
tiaren Formationen. Der Lehm bildet mithin von den Jura-
kalkbergen bei Krakau bis fast zuin Bug einen von Siidwest 
nach Nordost ziehenden breiten Zug, den die Weichsel von 
Krakau bis Sandomirz begranzt und dann durchschneidet. 

G. 2 2 5 . 

P etro grctphischer Char akt er. 
Ięh habe die Masse, welche dieses Gebilde ausmacht, 

Lehm genannt, der mitunter dem rheinischen L u f s sehr 
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gleicht. Ein hochst einfórmiger feinerdiger lichtgelblicher 
Thon, durchaus mit kohlensaurem Kalk gemengt, so dafs die 
Masse im trockenen Zustande sehr mager scheint, fast im-
mer mit Sauren braust, dennoch beim Regen sehr schnell 
und tief durchweicht wird, und dann einen so fetten 
schliipfrigen Boden bildet, dafs er schwer mit Wagen zu 
passiren ist Da dieser Lehm so haufig auf Kreidenmergel 
aufliegt, und in dessen Nahe ganz mergelig wird, so haben 
ihn Manche ais eine Fortsetzung des Kreidenmergels be-
trachten wollen; allein diefs ist nur eine Tauschung, denn 
um Sandomirz, Opatów, Kunów hat er iiber Grauwacken-
schiefer, rothen und Lias-Sandstein liegend denselben Cha-
rakter, und man kann auch hier scheinbare Uebergange aus 
Lehm bis in ganzlich zersetzte Grauwackenschiefer verfol-
gen. •—• Yon fremdartigen Schichten und Mineralien ist er 
fast ganz frei; nur seiten sieht man darin einige sandige 
Schichten oder schwache nur wenige Klaftern fortsetzende 
Lagen einer braunen Erde mit Spuren von erdiger Braun-
kohle oder bituminósem Holz. Dahingegen sind sogenannte 
Mergelniisse, d. h. knollige, zackige und anderartig sonder-
bar geśtaltete Concretionen von festem Mergel mit wenig 
schwefelsaurem Strontian gemengt und im Innern zerspal-
ten, dafiir sehr charakteristisch und den ahnlichen Knollen 
in manchem Kreidenmergel sehr analog. Seltner finden sich 
eisenhallige Concretionen darin, an dereń Bildung die in 
den Lehm tief eindringenden Pflanzenwurzeln, besonders 
Vom Wachholderstrauch , einen unverkennbaren Antheil zu 
haben scheinen. Hier und da wechseln mit. den gewóhn-
lichen gelben Lehmschichten andere fettere von mehr grau-
Kcher und blaulicher Farbę. Diese fetten blauen Thone 
sind in grófserer Tiefe die allein herrschenden bei War-
schau und wahrscheinlich in der ganzen masovischen Ebene. 

In den Gegenden, wo diese reine Lehmbildung an die 
sandigen Landstriche griinzt, wie z. B. zwischen der Pilica 
und Warschau oder am Wieprz-Flusse, liegen haufig Sand 
schichten unter dem Lehm, dann sind nicht selten Urfels-
hlócke in dem Lehm verhorgen, und man hat sich in sol-
chen Gegenden dadurch yerleiten Jassen, zu glauben, daU 



der einzelnen Gelirgs - Formationen. 5 6 1 

diese Blócke eigentlich nur dem Lehm und nicht dem Sand 
angehdrten. Allein diefs ist eine Tauschung, denn weiter 
gegen Siiden im Sandomir'sclien und Krakauischen ist der 
Lehm fast ganzlic^i frei von Urfelsblócken. 

Bruchstiicke von Jurakalk, Feuerstein und Kreidenmer-
gel sind dagegen in manchen Gegenden haufig im Lehm 
strichweise' vertheilt, z. p. in der Gegend zwischen Opatów 
und der Kamionna. 

226-

Mdchl igkeit und Einflufs auf die G estallnng der 
Oberfl ciche. 

Was diese polnische Lehmformation vor andern Lehm-
lagern auszeichnet, ist ihre grofse Miichtigkeit. Langs der 
Weichsel von Krakau bis fast nach Sandomirz ist es etwas 
ganz Gewóhnliches Lehmwande von 10—15 Klaftern Hóhe 
neben sich zu sehen; allein diefs ist niclit. die ganze Mach-
tigkeit. In der Gegend von Kunów, Waśniów und Opatów 
gibt es mehrere Punkte, >vo man ihn in den tiefern Schluch-
ten und Hohlwegen iiber dem darunter liegenden Sandstein 
100—200 Fufs nuichtig sieht, und in der Gegend zwischen 
Wodzisław, Xiąz und Proszowice finden sich ahnliche mach-
lige Lehmmassen iiber dem Kreidenmergel. Im Lublinsclien 
hingegen ist er im Ganzen weniger machtig gelagert. Diese 
Maclitigkeit und der geringe Widerstand, den er den Thau-
und Regenfluthen entgegensetzen kann, sind die Ursache, 
dafs er iiberall mit sehr tiefen und steilen Schluchten und 
Hohlwegen durchschnitten ist, welche sich jahrlich vergró-
Isern und in ihrer Richtung und Gestalt veriindern. Diese 
geben den Gegenden, wo der Lehm herrscht, ob sie gleich 
an sich sehr eben sind, von den Schluchten aus gesehen, 
ein sehr zerstiickeltes und bergiges Ansehen. Bei Kegen-
und Thauwetter ist es selbst gefahrlich, durch diese Hohl-
wege zu reisen, denn grofse Lehmmassen lósen sich oft 
plótzlich los und sturzcn herab. Die Flachę der Felder, 
welche jahrlich im Krakau1schen und Sandoinir'schcn durch 
die neu entstehenden Kacheln und Schluchten verloren geht, 
ist unglaublich grols, und bisher haben alle Yersuche, diese 

P a s c H , geognoat . B t sch ra ib . von Polen. I I . 3 6 
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tiefen und steilen Einschnitte durch terrassenfórmig iiber-
einander gelegte Querdamme, von Weidenruthen geflochten, 
allmahlich wieder ausfiillen zu lassen, doch nur wenig ge-
wirkt. Ja selbst wenn nach langen Jahren die Schluchten 
eine Basendecke erlangen, und dann weitern Einrissen wi-
derstehen, sind sie doch nur zu Weidenpflanzungen und 
Yiehtrifft zu gebrauchen, indem sie zu tief sind, um wieder 
eingeebnet und zu Feld yerwandelt werden zu kónnen. Sie 
sind ebenso der Communication sehr hinderlich; die Wege 
zwischen zwei ganz nahe liegenden Dorfern miissen defs-
halb oft grofse Umwege machen, und diese sind noch oft 
gefiihrdet, denn eine einzige Begenlluth reicht oft hin, die 
Wege mit neucn tiefen Schluchten zu durchreifsen. Dahin-
gegen ist dieser Lehm auf der andern Seite ein yortreff-
licher Fruchtboden, und erzeugt den besten Weizen und 
Gerste. Er kommt in der Giite fast dem schwarzen aus 
Kreidenmergel gebildeten Weizengrunde (polnisch Rędzina) 
im Krakau'schen und um Zamość und Bełz gleich; beson-
ders ist der Sandomirer Lehm (glina Scmdomirsha) beriihmt 
ais der Erzeuger des besten und diinnschaligsten Weizens. 
Nur auf einzelnen Strichen, wo er sehr eisenschiissig und 
dalier róthlich ist, tragt er nur wenig und sparliches Ge-
treide. Ehemals mag er, ehe die W a l d y e r w i i s t u n g fiber-
hand nahm, auch gute Walder getragen haben, man sieht 
davon noch Rudera, und nach diesen zu urthcilen scheinen 
Eichen, Buchen und Larchenbiiume darauf besonders zu ge-
deihen. 

Noch yiel mSchtiger ais in jenen siidlichen Gegenden, 
machtiger vielleicht, ais man sic irgendwo bisher in Europa 
angetroffen hat, ist diese Thon- und Lehmbildung bei War-
schau. Diese Stadt steht auf einer 120 Fufs iiber der 
Weichsel erhabenen Lehmflache, und man hatte glauben 
sollen, dafs unter der Weichsel diese Lehmbildung łióch-
stens doch nur ein paar hundert Fufs niedersetze bis aul 
den Kreidenmergel oder den Jurakalk. Ein im Jahre 1830 
im Weichselthal auf Solec in Warschau bis zu 471% F u f s 

Tiefe abgebohrtes Bohrloch zur Herstellung eines artesi-
schen Brunnens hat aber gelehrt, dafs diese Miichtigkeit 
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vicl grofser ist. Dieses Bohrloch durcliteufte vom Tage 
nieder: 

24 Fufs wasserfiilirenden Sand, 
60 — fetten Thon von yerschiedenen Farben, 
4 — Sand, welcher Wasser zufuhrt, 

91 — fester fetter Thon, blau mit yerschiedenen Far-
Ijen rnarmorirt, 

28 — Sand mit Wasser, das einigemal bis zur Ober-
flache stieg, 

251 — weniger fetten bliiulichen und gelbliclien Thon, 
hier und da mit Sandnestern oder auch mit 
Sand gemengt, 

5 — thonigen Sand, zum Theil mit kleinen Kórnern 
yon Schwefelkies, 

8% — weichen jnit Sand gemengten Thon, worin das 
Bohrloch yerlassen werden mufste, 

"471% Fufs. Dazu die 
120 Fufs, welche Warschau iiber der Bohrlochsmiindung 
, liegt, gibt 
591% Fufs Machtigkeit des Thon- und Lehmgebirges, ohne 

noch dessen Grundgebirge erreicht zu haben. 

§. 227. 
Organische Ueberresle. 

Das polnische Diluyium gehort in Europa gewifs zu 
den reichsten Fundstatten antediluyianischer Saugthiere; 
allein leider ist in der friihern Zeit auf diese merkwiirdi-
gen Ueberreste zu wenig geachtet worden; die meisten ka-
men in die Hiinde yon Priyatpersonen, die ihren Werth 
nicht zu schiitzen wufsten, und gingen so allmahlich wieder 
yerloren. Erst in der neuern Zeit, ais einige óflentliche 
Naturaliensammlungcn begriindet wurden, legte man meh-
rere yon jenen Ueberresten darin nieder, und heutzutage 
ist die Sammlung der Gesellschaft der Freunde der Wissen-
schaften zu Warschau daran am reichstejj. Dennoch weifs 
ich aus eigener Erfahrung, dafs auch jetzt yiele gefunden 
werden, welche nicht in solche Sammlimgen gelangen, und 
ebenfalls wieder nutzlos zerstreut werden. 

36 * 
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Nach dem, was ich davon in jener Sammlung und in 
Privathanden sah, und nach den Nachrichten, die uns Hr. 
Staszic davon aufbewahrt hat, kann ich folgende antedilu. 
vianische Knocheniiberreste aus Polen Yerzeichnen: 

1) Backenziihne, Stofszahne, Schulterblatter, Schenkel-
knochen und Rippen des gemeinen fossilen Elephanten (Ele. 
phas primigenius BLUMENB.) sind besonders haufig gefunden 
worden, hauptsachlich in dem Lehm an der obern Weichsel 
zwischen Krakau, Wieliczka, Bochnia und Nowe Brzesko, 
ebenso bei Opatowiec, ferner am Fiusse Raba in Gallizien, 
am Fliifschen Sreniawa im Krakau'schen, am San im Ge-
biete von Przemyśl, am Dniester unweit Kałusz und in der 
Gegend von Dunajowiec, am Weichselufer bei Warschau, 
am Ufer der Drewenz an der preufsischen Granze und an 
mehreren Punkten in Podolien. Die zuerst genannte Ge-
gend an der obern Weichsel ist wohl besonders reich dar-
an, und dort werden jahrlich Elephantenknochen und Ziikne 
durch die Weichsel aus dem benachbarten Lehm ausgewa-
schen, und vor einigen Jahren fand sich beim Dorfe Nen-
kanowice ziemlich ein ganzes Gerippe, das leider, ais man 
es rnehr entblófsen wollte, in die Weichsel sturzte. Die 
Backenzahne, die ich von daher erhielt, sind meist sehr gut er-
halten, dahingegen die Knochen fast immer zerbrochen und 
stark yerwittert. 

2) Knochen von Mastodonten, die noch nicht genau be-
stimmt sind, einige wohl dem Mastodon obiolicum Cuv. ange-
horig, fanden sich beim alten Scldosse Czerski, 5 Meilen ober-
halb Warschau an der Weichsel, andere auf den Yorbergen 
der Karpathen an den Granzen von Mahren und Schlesien, 
am F.inllusse der Riala in die Weichsel und in Mogiła bei 
Krakau. 

3) Ein Backenzahn und ein Fersenbein von Mastodon 
augustidens nach Bojanus Bestimmung fand sich bei Tulczyri 
an einem Nebenflusse des Bogiń Podolien. *)• 

4) Die untere Kinnlade mit 7 Zabnen yollkornmen erhal-

*) M, s. Ctryirń, lUchtrehe.isur fes ommerisjoss. Edit. tecond, Vol- H -
p, 493. 



der einzelnen Gelirgs - Formationen. 565 

ten TOM Rhinozeros tichorhinus, ganz gleich der Zeichnung in 
COvmn's Recherches sur les ossemens fossiles Tom. II. Pars I. 
Taf. 7. F. 1, und einzelne sehr gut erhaltene Zahne dieser 
Thierart, gleich denen v on Strafsburg (Cuv. /. c. Taf. VI. F. 8) 
und denen aus England (PARHISSON Org. Rem. Fol. III. T. 2 1 . 

F. 2), land Hr. v. Lill in dem blauen Thon ara Strionsz-Flufs 
unweit Czaple in Gallizien. 

5) Zwei grofse Schadel eines Rhinoceros sollcn fruher 
bei der Stadt Kamieńczyk am Einłlusse der Liwca in den Bug 
und im Bug selbst, und das Horn eines Rhinoceros bei 
Krakau gefunden worden seyn. 

6) Andere Nashornknochen hat man am Einłlusse der 
Nida in die Weichel und im Gebiete von Przemyśl, besonders 
einen Kopi unter der dortigen Kirche gefunden. 

7) Noch unbcstimmte Knochen grolser Meersaugthiere 
sind nach Staszic mehrmals in Grofs-Polen und Litthauen, am 
Ufer des Wieprz bei Lewar to wa und bei Krakau ausgegraben 
worden. 

8) Kópfe und Horner grofser Ochsen, wovon manche 
sicher dem noch in Litthauen lebenden Auerochsen (polnisch 
Zuber) angehoren, andere aber viel grofcer sind, sind bei 
Olyce, Lachwice, Nieśwież, am Flusse Wrka, an der Raba, 
am Dniester (hier einmal besonders 50 Stiick grofse Ochsen-
schadel nahe beisammen) und neuerlich am Ufer der Swislina 
im Sandomir'sclien ausgegraben worden. 

9) Der Kopf mit Geweih vom Cervus capreolus primor-
dialis ward 1816 bei Opatowiec an der Weichsel im Lehm ge-
funden, und ist leider spater zerschlagen worden. 

10) Geweihe von Hirschen, die noch nicht genau be-
stimmt sind, fanden sich an der Raba, ain Dniester und in 
grolser Menge am Flusse Stry, nicht weit von Podhorec, am 
Flusse Tornawa, der in der Gegend von Dunajowiec in den 
Dniester fallt. Beim Graben eines Canals im Thale der Swis-
lina, die oberhalb Kunów in die Kamionna fallt, fand man 1828 
20 Fufs unter der Thalsohle Geweihe vom Elen, die von dem 
jetzigen nicht sehr abzuweichen scheinen. 

Hieher mufs ich auch die interessanten Knochen und 
Zahne zahlen, welche in den Jahren 1815 und 1816 in den 
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Gypshóhlen iiber dem Schwefelflótz von Czarków an der Nida 
gefuhden wurden, und die ich ałle selbst sah und zum Theil 
bcsitze. Sie lagen ih einem bituminósen Letten, der durch 
Erdfiille von oben herab in jene Hóhlen gefallen war, welche 
friiher einigen Raubthieren ais Schlupfwinkel dienen mochten, 
wohinein sie ihren Baub schleppten und dort yerzehrten, so 
wie man in neuerer Zeit die Erfahrung von Hyiinen gemacht 
hat, die ihren Raub ebenfalls noch in Hóhlen schleppen und 
daselbst verzehren. Es fanden sich hier, was diese Ansicht 
bestatigt: 

11) Zahne eines fleischfressenden Thieres, denen der 
Hyane am ahnlichsten, nur sehr wenige; dahingegen 

12) sehr zahlreiche Backenzfihne von Wiederkauern. Diese 
gleichen theils sehr den grofsen Ochsenzahnen aus der Kno-
chenbreccie von Nizza, wie sie C U V I E R l. c. Fol. 1F. pl. 1 5 . 

E. 8 und 9 abgebildet hat, theils sind sie viel breiter und 
flachgedriickter, und die Kauflache steigt hinten sehr scharf 
und spitzig auf, wodurch sie sich sehr den auf derselben 
Tafel Fig. 6 und 2 abgebildeten Zahnen eines andern Wieder-
kauers anschliefsen, aber bedeutend grofser sind. Ferner: 

13) Zahne vom Equus adamiticus, den Milchbackzahnen 
unserer jetzigen P f e r d e f i i l l e n sehr ahnlich, und 

14) einige andere Zahne, welche nach Hrn. v. Sclilot-
heims Bestimmung den Zahnen des jetzt lebenden Zebra ahn-
lich sind. Damit yermengt fanden sich: 

15) viele Róhrenknochen, alle sehr zerbrochen, und 
Riickenwirbel, welche ebenfalls den Pferden und Ochsen an-
gehórten, von denen jene Zahne abstammen. 

In den obern Theilen der machtigen Lehmablagerungen 
fand ich endlich 

16) nur selten und nur auf kleine Striche beschrankt auch 
einige meist zerbrochene und daher nicht gut bestimrnbare 
Land- und Siifswasser-Conchylien von den Geschlechtern Pia-
no rbis, Limnea, Pupa, Paludina und Hel ix z. B. in der Ge-
gend von Sandomirz, an der Kamionna und auf einigen Punk-
ten im Krakau'schen. Auf den mehr ais 100 Fufs iiber dem 
Weichselspiegel erhobenen Gipfeln der sogenannten Pfeffer-
berge bei Sandomirz sah ich im Lehm ziemlich haufige Bruch-
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stiicke von jetzt lebenden hierlandischen Siifswassermuscheln 
aus den Geschlechtern Unio und Anodonla, von denen sieli 
friiher hier ein ziemlich ansehnliches Lager gefunden haben 
soli. Es haben sieli mithin am Ende der Periode, wo der 
machtige Lehm von einer allgemeinen Meereslluth abgelagert 
worden ist, damit auch Bildungen der Landgewasseryerbunden. 

X VI. C a pite l. 

Die Formation des diluvischen Sandes mit der 
Ablagerung der Urfels - Gerolle. 

228. 
V erb r e i t n n g. 

Die grofsen Ablagerungen yon reinem Sande mit und ohne 
Gerolle von sogenannten Urgebirgen und andere mehr und 
minder mit Lehm gemengte sandige Schichten, welche nicht 
aus localen Zerriittungen von Sandstcingebirgen und nicht 
aus einzelnen Flufsanschwemmungen liervorgegangen sind, 
sondern ebenso wie jener Lehm ais das Erzeugnifs einer gró-
fsern allgemeinen Flulh gelten miissen, bilden in Polen einen 
grofsen Landstrich, welcher mit den grofsen Sandflachen des 
nordóstlichen Deutschlands in unmittelbarem Zusammenhange 
steht. In Polen fangt er an der jpberu Weichsel westwarts 
von Krakau und an den Granzen von Oberschlesien an, be- . 
deckt den westlichen Theil des Landes bis an die nach Wieluń 
hinzieheride Jurakalkkette, breitet sich dann einerseits mehr 
nach Norden und andererseits nach Osten aus. Nach Norden 
bedeckt er dieWoiwodschaft Halisch, das ganze Grofsherzog-
thum Posen und iiberhaupt den ganzen nordlichen Strich von 
Polen und das angranzende Preufsen. Ostwarts von Wieluń 
ziehen die sandigen Landstriche nach der mittlern und untern 
Pilica , zeigen sich auf der Sudseite des Sandomirer Mittel-
gebirges nur vereinzelt, auf dereń Nordseite aber im Zusam-
menhange nach der Pilica hin, iiberschreiten diese gegen Nor-
den, yerbinden sieli, unterbrochen yon mehr thonigen Land-
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strichen, mit den nordlichen Sandłliichen, welche sodami die 
Woiwodschaften Masovien, einen Theil von Lublin, ganz Pod-
lachien, Augustów einnehmen , und von da aus mit den san. 
digen Flacben von Litthauen zusammenhangen. Diefs ist die 
Verbreitung im Allgemeinen , allein es wiirde eine sehr fal-
sche Yorstellung geben , wenn man glaubte, dafs diese ganze 
grofse Landllache eine zusammenhangende todte Sandscholle 
sey. Sie theilt sich yielmehr in drei verschiedene Abthei-
Inngen: 

Flug-Sandschollen, 
Sand mit Gerdlle und Felsblócken gemengt, 
Sand mit Lehm und andern Thonarten gemengt. 

Die reinen Sandschollen, .ineist ais machtiger, durch je-
den Wind beweglieher Flugsand aufgehauft, alle aufzahlen zu 
wollen, wiirde eine ermiidende Arbeit und nur dann móglich 
seyn, wenn vom ganzen Lande ganz specielle Bodenkarten 
existirten. Ich mufs mich hier beschranken, nur die grofsten 
und wichtigsten dieser todten Sandflachen aufzufiihren. Wir 
finden dergleichcn: 

1) Im Weichselthalc westlich von Alwernia gegen die 
Przemsa und bis Chrazów hin sich ausbreitend, aber hier und 
da durch Kalksteinberge unterbrochen. 

2) Eines der grofsten Flugsandfelder verbreitet sich von 
Modrzefow an der schlesischen Granze an der Biała Przemsa 
herauf bis nach Sławków, von da an den Stolla-Bach herauf 
nach Olkusz, dessen alte beriihmte Bergwerke fast ganz in die-
sem Sandmeere begraben sind, und von da weiter gegen 
Nordwest jenseits Bolesław nach den^uellen der BiałaPrzemsa 
und iiber den Centory-Bach bis zum Fufse der Jurakalkberge 
bei Niegowonice und Ogrodziniec. Yon den hohen Bergen 
bei Niegowonice siełit man bei stiirmischem Wetter fast die 
ganze Flachę mit weifsen Sandwolken bedeckt, uird kann sich 
hier wohl eine Yorstellung von einer wahren Sandwiiste 
machen. 

3) Ein ahnliches Sandfeld unigibt die Stadt Siewirz in 
Norden, und breitet sich von da ostwarts gegen Kromolow, 
westwarts nach der schlesischen Granze aus. 

4 ) A m sudlichen Fufse des Sandomirer Mittelgebirgs lin-
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den wir kleinere Flugsandschollen zwischen Piotrkowice und 
Chmielnik, zwischen Pińczów und Busko, und zwischen 
Pierzchnica und Raków. 

5) Im ganzen Thale der Pilica zeigen sich von Koniecpol 
abwarts allerdings haufig ziemlich reine Sandschollen, allein 
sie werden erst bedeutend an der untern Pilica von Nowe 
miasto und Drzewica an gegen Białobrzegi und Warka, von 
wo sie sich im Weichsel thal abwarts bis gegen Warschau und 
aufwarts iiber Koszenice bis gegen Puławy ausdehnen. 

6) Im Thale der Warta sind einzelne, nicht unansehn-
liche Flugsandfelder, wie z. B. zwischen Olstyn und Czen-
stochau. 

7) Jenseits der Weichsel ist besonders der Landstrich 
zwischen dem Tanew und der tertiaren Bergkettc von Josefow 
gegen Frampol eine ausgebreitete Sandhaide, doch nur strich-
weise ais reiner Flugsand zu betrachten. 

Der ganze nordliche Theil des Sandlandcs voni der Mark 
Brandenburg bis nach Litthauen bietet freilich auch Flugsand-
felder hier und da dar, allein im Ganzen ist doch. der Sand 
hier vorherrschend mit Gcrołle und Blócken von Urfelsarten 
gemengt, und dazwischen gibt es viele Gegenden, wo der 
Sand theils mit Lehm und Thon wechselt, theils ganz davon 
verdrangt wird , wie z. B. namentlich im Weichselthal ober-
und unterhalb Warschau, zwischen Tarczyn und Mogełnica, 
und an vielen Punkten im Herzogthum Posen. 

229. 
Bescha ffenheil des Sandes. 

Die eigentlichen Flugsandschollen abgerechnet, welche, 
wie uberall, aus sehr feinkórnigen, fast staubartigen Quarz-
kórnern bestehen, mufs es Jedem, der die polnischen sandigen 
Niederungen mit denen in andern Landem vergleicht, auffallen, 
dafs man fast nirgends grobkórnige Schichten von sogenanntem 
Perlsand, noch viel seltener aber Schichten von grobem Grufs 
antrifft, die anderwarts so haufig sind, und bekanntlich aus 
abgerundeten nufs- und eigrofsen Geschieben von (luarz und 
'ydischem Stein bestehen. Diese Art Grufs, die in Nieder-
schlesien, Sachsen und andern nórdlichen Theilen yonDeutsch-
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land ein vortreffliches Materiał zum Strafsenbau darbietct, ist 
in Polen nur auf einige grófsere Flufsbetten beschrankt. Sieht 
man sieli nach der Ursache dieser Erscheinung um, so kann 
sie nur in der grofsen Entfernung oder dem ganzlichen Man-
gel solcher iilteren Gebirgsformationen gesucht werden, aus 
denen anderwarts solche (^uarzkiesel abstammen, niimlich 
Granit, Gneufs, Glimmer- und Thonschiefergebirge. In Polen 
hingegcn stammt der Sand aus feinkórnigen Sandstcingebir-
gen ab, wie unser Kohlensandstein, der rothe Sandstein, der 
wcifse Lias-Sandstein und die grofse Kette des Karpathensand-
steins sind. Was wir von gróberm Gerolle mit dem feinen 
Sande vermengt finden, wcicht ganzlich von jenem Quarz-
grufs ab, denn es besteht entweder nur aus ziemlich scharf-
eckigen Biruchstiicken des mittelpolnischen Uebergangsquarz-
fels oder aus Geschieben von Feuerstein aus dem Jurakalk und 
der Kreide; der bei weitem grófsere Theil hingegen aus vóllig 
fremdartigen Bruchstucken solcher granitischen Felsarten, die 
wir in den polnischen Gebirgen nicht antrefFen. 

G. 2 3 0 . 

U r f e l s b l o c k e , 
Die durch einen grofsen Theil der norddeutschenEbenen, 

den grófsten Theil von Holland und selbst noch auf der óst-
lichen Kiiste von England in grofser Menge zerstreuten Blócke 
und Triimmer von Urfelsarten mitunter von aufserordentlicher 
Grofse, vermengt mit Kalkstein- und Fcuersteingerólle, haben 
schon seit einer Keihe von Jahren die Aufmerksamkeit der 
deutschen Naturforscher in bohem Grad in Anśpruch genom-
men. Nachdem man sich wohl iiberzeugt liatte, dafs diese 
Blócke nicht auf ihrer jetzigcn Lagerstatte gebildet seyn kón-
nen, sondern dafs sie Triimmer alterer zerstórter Gebirge seyn 
miissen, ling man an, ihre Herkunft auf manchcrlei Art zu er-
klaren. Man ersann dazu, ohne die Natur der Blócke genau 
zu studiren, mehrere Hypothesen. Manche nahmen an, es 
hiitten friiher in Norddeutschland Urgebirge existirt, ahnlich 
dem Harz, welche ganzlich zerstórt worden und von denen 
jene Blócke die Ueberrcste seyen; allein diefs widerlegt.e sich 
yon selbst, ais man beobaclitete, dafs diese Blócke fast nur 
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auf Flótzgebirgen aufruhen und nirgends ein Ueberrest an-
stebender Urfełsmassen jene Flótzgebirge durchschneide. 
Andere leiteten sie mit viel grófserer Wabrscbeinlichkeit 
von den Gebirgen im Harz, Sachsen und Schlesien ab; 
noch Andere geriethen gar auf die excentrische Idee, dafs 
sie Bruchstiicke eines zertriimmerten Planeten oder Kome-
ten seyn kónnten, die auf die Erde niedergestiirzt waren. 
— Ais man spaterhin durch genaue Untersuchungen die 
wichtige Thatsache kennen lernte, dafs die am óstlichen Ab-
hange des Juragebirgs in der Schweiz hoch iiber der nie-
dern Schweiz liegenden Urfelsblócke nur aus den Hoch-
thalern der gegeniibeiliegenden Alpenkette abstammen, und 
von da auf den Jura geschleudert worden seyn miissen, und 
mań andererseits im nordlichen Deutschland die Felsblócke 
mit den Gesteinen im Harz, Sachsen und Schlesien genauer 
verglich, fand man, dafs sie von diesen im Ganzen wesent-
lich verschieden seyen; dafs sie hingegen mit Gesteinen in 
der scandinavischen Halbinsel, in Norwegen und Schweden 
sichtlich iibereinstimmten. Man gelangte dadui-ch und durch 
die Art ihrer Vertheilung allmahlich zu der Ueberzeugung, 
dafs diese norddeutschen Blócke alle, mit Ausnahme einiger 
an ihrer siidlichen Granze, aus Scandinavien durch eine von 
Nordost nach Siidwest gerichtete Fluth auf ihre jetzigen 
Lagersiiitten gelangt seyn miissen, und dafs diese Fluth und 
Zertriimmerung ein gleichzeitiges Erzeugnifs mit der Bil-
dung der gewóhnlichen Diluvialschichten und gleiehzeitig 
mit der Katastrophe sey, welche die gigantische antediluvia-
nische Thierwelt zerstórte und in jenen Schichten begrub.*) 

*) H a u f s m a n n hat in seiner Vorlesung, die cr am 25 August 
1827 in der Societat der Wissenschaften zu Giittingen iiber den 
Ursprung der norddeutschen Felsblóclie hielt, die Meinung auf 
gestellt, dafs die Fluth, welche sie aus Norden brachte, zu der 
Zeit erfolgt sey, ais die Formation des plastischen Thons und 
der Braunkohlen iiber der Breide abgelagert worden, dafs 
sie also nicht dem Diluviuin angehórten, und dafs das Yorkom-
men von Elephantenhnochen mit solchen Blócken zusammen 
nur zufallig durch spaterc Ratastrophen herbcigefiilirt worden 
pey Ich mufs bekennen, dafs mich Hrn. Ilaufsmanns Griinde 
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Es ist hier nicht der Ort, weitlauftiger die Beweise fur 
diese Ansicht aufzustellen, die jetzt fast allgemein von den 
grófsten Geognosten: v. Humboldt, v. Buch, Haulsmann etc. 
ais erwiesen angenommen wird. — Allein diese grofse und 
merkwiirdige Erscheinung ist nicht auf Deutschland be-
&chrankt; sic dehnt sich durch Preufscn, Polen, Litthauen 
und die russischen Ostseeprovinzen bis tief nach Rufsland 
hinein aus, und es ist also meine Pflicht fiir diesen Lan-
derstrich dieselbe genauer, ais es bisher im Zusammenhange 
geschah, nachzuweisen. 

G. 2 3 1 . 

Pertheilung der Urfelsbloche durch Polen und Rufsland. 
Wenn man von den Karpathen in die Ebenen Polens 

berabsteigt, sieht man sich nirgends von Urfelsgeróllen be-
gleitet, wie an andern Gebirgen, denn die ganze Nordkar-
pathenkette ist Sandstein, und nur ein cinziger Flufs unter 
allen, die nach Norden laufen, der Dunajec, entspringt im 
Granitgebirge Tatra, und durchschncidet sodann die Sand-
steinkette. Nur wenn man seinem Thale folgt, sieht man 
Granitgerolle, wovon sich nur wenige Spuren noch um des-
sen Einfall in die Weichsel finden. Weit umher sieht man 
dergleichen niclit mehr, und so diirfte die Gegend von 
Opatowiec und das Weichselbett unterhalb allein nur we-

gar niclit von seiner Mcinung iiberzcugten, und das Vorkon>-
men derselben Blócke in Polen spricht oftenbar ganz dagegen; 
denn in den ganzen Braunkohlen- und plastischen Thonlagern 
der Mark Brandenburg, in Posen und dem nórdlichen Polen 
zeigt sich keine Spur von diesen Blócken ; sic liegen durchau* 
nur im Sand und Lehm iiber dem plastischcn Thon. Alle sol-
che Blócke, welche an der Samlander Biiste in den bernstein-
fiihrenden Schichten vorkommen, sind offenbar nur aus hóhe-
ren Lagen herabgestiirz.t, denn die See untergrabt diese sandige 
Biiste unaufhaltsam, und bringt fortwahrend Einstiir/.e hervor. 
Die ersten Spuren dieser nordischen Urfelsbruchstiicke enthalt 
der sehr jugcndliche tertiare Sandstein von Wroclawek und am 
Kiemen, der offenbar viel jiinger ais Grobkalk ist; alle ubrigcn 
und namentlich dic grofsen Blócke gehóren ganzs bestimmt dem 
Diluvium an. 
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nig Urfelsblócke aufzuweisen haben, welche aus den Kar-
pathen abstammen. Von jenem Punkte der Weichsel weg 
gegen Norden, 10—12 Meilen weit, sieht man gar keine 
Urfelsgerólle; erst an dem Ufer der Kamionna und iiber-
haupt am nordlichen Abhange des Sandomirer Mittelgebir-
ges, z. B. zwischen Kielce und Koński, fangen dieselben an, 
und je weiter man gegen Norden fortschreitet, desto mehr 
nehmen die Blócke an Menge und Grofse zu. Ich habe 
mich bemiiht, die siidliche Granze dieser Blócke auszumit-
teln. Von Westen her an der schlesischen Granze anfan. 
gend, findet man sie zuerst zwischen Kozieglów und Czen-
stochau , denn weiter siidlich gegen Siewirz fand ich sie 
nicht mehr. Yon dort gegen Nordost iiber Olstyn langs 
der Warta fort sieht man nur sehr selten etwas daron; 
eine Linie von Plawno an der Warta nach Przedbórz an 
der Pilica gezogen deutet ungefahr die siidlichste Granze 
der Urfelsblocke in jener Gegend an, die zwischen Radomsk 
und Przedbórz schon ziemlich haufig sind, und von Skot-
niki an 1'/, Meilen unterhalb Przedbórz an der Pilica wei-
ter abwarts werden sie noch liaufiger. Yon Przedbórz zieht 
sich die siidliche Granze weiter auf Radoszyce, von wo sich 
in den flachen Thalern nach Siiden nur noch einzelne wenige 
Blócke finden. Weiter ostwarts hat der hohe Bergriicken. 
der von Grzymalków iiber Mniów, Dlugainów, Kaniów und 
Gózd nach Bodzentyn zieht, der Verbreitung der Urfelsge 
rólle gegen Siiden einen Damm entgegengesetzt, denn nord-
warts dieses Biickens finden wir sie bis gegen Koński und 
Szydłowiec hin hier und da, aber immer klein, von jenen 
Stiidten gegen die Pilica hin aber schon sehr haufig und grofs. 
Jenseits des oben genannten Bergriickens nach Siiden in der 
Gegend um Kielce fehlen sie ganz, und desto unerkliirlicher 
ist mir das Yorkommen von Granitblócken am sudlichen Fufse 
des Mittelgebirgs in der Gegend zwischen Piotrkowice und 
Chmielnik und bei Busko. Yon Bodzentyn an gegen Nordost 
durch die Walder von Siekierno bis zum Kamionna-Thale sah 
ich gar keine Urblócke, erst bei Brody an der Kamionna siehi 
man sie wieder erscheinen, und ihre siidlichste Granze zeigt 
sich von hier am nordlichen Gehange der Kamionna abwarts 
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bei Krynki, Janiki, Ostrowiec und Denkow. Das siidwarts 
davon liegende hohe Lehmplateau von Kunów, Waśniów und 
Opatów zeigt keine Spur davon. Yon Denkow an der Ka-
mionna an gegen Osten und Nordosten der Weichsel zu kenne 
ich keine Urfelsblocke ; ihre Verbreitung ist weit nach Norden 
zuriickgedrangt. Denkt man sich von Denkow gegen Norden 
iiber Sienno, Zwolin nach Koszenice an der Weichsel eine 
Linie gezogen, so finden sich ostwiirts dieser Linie keine 
Blócke, und selbst zwischen Koszenice und dem Einflusse der 
Pilica in die Weichsel sind sie noch selten. Die siidliche 
Granzlinie der Blócke iibersetzt die Weichsel ungefahr bei 
Stenzyca gegen Osten , beugt sich etwas gegen Siidosten bis 
zum Einflusse der Bystrica in den Bug zwischen Łęczno und 
Lubartów, und lauft von da auf Włodawa am Bug, Aus den 
Nacbrichten, die uns Razumowski und Strangways iiber die 
Verbreitung der nordischen Urfelsblocke im nórdlichen Rufs-
land gegeben haben, sind wir berechtigt, ihre siidliche Granz-
linie von Włodawa am Bug an gegen Nordosten auf dem Land-
riicken fortzuziehen, welcher zuerst die Quellen des Prypotz 
und die Siimpfe von Pińsk von den Ouellen des Niemen (Me-
melflufs) und des Narew, weiterhin die Quellen des Dnepr 
und seiner Nebenfliisse Bober und Berezina von den (^uellen 
und Nebenfliissen der Diina trennt, und sieli dann weiter auf 
Twer und unter dem óTsten Breitegrade noch weiter ostlich 
ins Gouvernement Kostrorna, also bis zu den Flótzgebirgen 
zieht, welche den westlichen Abbang des Uralgebirges ein-
nehmen. 

Specielle Biegungen abgerechnet, wird mithin die Ver-
breitung der nordischen Felsblócke in Polen und Rufsland o 
durch eine Bogenlinie begranzt, die gegen Siidosten ihre Con-
vexitat hat, und von Kozieglow an der schlesischen Granze 

unter 50'/a° nórdl. Breite und 37° óstl. Lange von Ferro bis 
nach Twer in Rufsland unter 67° nórdl. Breite und 53° óstl. 
Lange von Siidwesten nach Nordosten gezogen wird. 
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G. 2 3 2 . 

Felsarten, woraus die Bluche und Geschiebe in Rufsland, 
Lwland, L,itlhauen und Preufsen bestehen. 

Schon die Yerbreitung der Felsblócke von den Ufern des 
baltischen Meers und den Granzen Finnlands bis zu der ange-
gebenen Granzlinie in Siiden und die Abnalime ihrer Grofse 
und Menge von Norden nach Siiden deutet darauf, dafs sie 
von Norden hergekommen sind. Ganz gewifs wird dieis durch 
die Yergleichung der Gesteine, woraus sie bestehen, mit den 
finnlandischen und schwedischen Felsarten, indem sit; damit 
auffallend iibereinstimmen. 

Ich gehe bei dieser Yergleichung von Nordosten aus nach 
Siidwest und West fort. 

In der Gegend von Petersburg und von dort gegon Siid 
und Siidwest bis zum Niemen bestehen die zahlreichen .Blóclte 
aus *) : 

1) meist grobkórnigem rothem Granit mit kugeligen Aus-
scheidungen eines lichtern Felclspaths, haufig so verwiittert, 
dafs er sich zwischen den Fingern zerbróckeln lafst. Griin-
iicher Feldspath und schwarze Hornblende mengen sich zu-
gleich ein. Die Blócke finden sich durch ganz Ingermann-
land, Esthland, Livland, Kurland bis nach Ostpreufsen, sagt 
Razumowski; allein sie erstrecken sich bis tief nach Polen, 
und ięh werde spater ausfiihrlicher von dieser Art sprechen. 
Dieser Granit steht bei Wiburg an und ist der finnlandische 
kugelige porphyrartige Granitsyenit des Hrn. v. Engelhardt. 
— Er verlauft sich ganz in Porphyr von brauner Grundmasse, 
die dunkeln Quarzkórner mit pechschwarzem Glimmer um-
hiillt. * » ) 

*) Zusammengestellt aus: Coup d'ceil geognostique sur le Nord de 
l'Europę par 0 . DE R A Z U M O W S K I . STKANGWATS geological sketch 
of the Environs of Petersburg in tlen Transact. of the Geol. 
Soc. of Lond. V . P . II. p. 392. STUAKGWATS on the Geology oj 
Russia, ebendaselbst second series. Vol. I. P. I. p. \. 

*) Neuerlich verdanlien wir Hrn. Dubois neue Nachriclitcn iiber 
tlie Vcrbreitung, Menge und Grofse der Blócke in Livland, 
Litthauen und Samogitien in RVRSTES'S Archiv fiir Minera, 
logie etc. II. p. 152 sq. 
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2) Grauer kleinkórniger Granit mit weifsem Feldspath 
in Blocken in Ingermannland und bei Memel ist gleich dem 
Granit von Serdopol am Ladoga-See. 

3) Ein Granit ohne Glimmer haufig zwischen Riga und 
Dorpat. Sein Ursprungsort ist ungewifs. 

4) Granit, fast nur aus dunkelblutrothem Feldspath mit 
wenig Quarz und Glimmer gemengt, sehr haufig in Blocken bis 
tief naich Polen herein, vollkommen gleich den rothen Gra-
niten zwischen Abo, Helsingfors und Fredriksham. 

5) Granit theils mit adular-artig irisirendem Feldspath, 
theils mit wahrem scbillerndem Labrador gemengt, findet sich 
in Geschieben noch bei Mitau, bei Memel und an der ganzen 
Diina. Er stammt ottenbar,\wie der Labrador in Ingermann-
land, ,aus einem nordlichern Gebirge in Finnland ab. 

6") Ein rothes Feldspathgestein, dicht mit Hornblende 
durchsprengt, liegt von Petersburg gegen Siiden an der Mos. 
hauer Strafse; stammt ab von Borgo in Finnland. 

7) Syenitgescliiebe sind seltener um Petersburg, hauliger 
in E.sthland und bei Memel; scheinen aus dem westlichen 
Finn land abzustammen. 

8) Gneufsgeschiebe mit vielen Gianaten, haufig von Pe-
tersburg bis Ostpreufsen, stammen wahrscheinlich von dem 
gleichen Gestein an den Ufern des Ladoga-Sees ab. 

0) Glimmerschiefergeschiebe sind seltener. Einige an 
der Moskauer Strafse mit Staurolith scheinen von Cnopia in 
Finnland herzustammen. 

10) Geschiebe von dunkelgriinem Griinporphyr mit ziem-
lich grofsen rothen und griinlicliweifsen Feldspathkrystallen, 
sind sehr haufig in Ingermannland und bei Memel. Ihr Ur-
sprungsort im Norden ist unbekannt. 

11) Urtrappgeschiebe der mannichfaltigsten Art, sehr 
haufig von Petersburg bis Preufsen, iihneln durchaus nordi-

schen Trapparten. Eine Art mit zahllosen Granaten gemengt, 
ais Geschiebe zu Strelna bei Petersburg, ist gleich dem Gra-
natfels an der Nordwestseite des Ladoga-Sees. 

12) Serpentingeschiebe liegen um Petersburg, andere 
mit Smaragdit gemengt bei Teilitz unweit Dorpat. 

1 3 ) Kórniger Kalkstein, der z, B . die Inseln dea Onega-
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Sees bildet, findet sich in Geschieben nur selten zwischen 
Dorpat und Biga. 

14) Roth- und gclbgeileckter Jaspis ais grolser Błock bei 
Becova unweit Petersburg, stammt vielleicht aus den Jaspis-
Breccien am Onega-See ab. 

15) S»ndsteinblócke, meist roth lich, fest, quarzig, sel-
tener conglomeratartig, finden sich in Bufsland auf einem 
grofsen Landstriche zwischen dem Onega-See, Petersburg, 
Moskau und Kostroma yerbreitet, selbst noch siidlich von der 
letztern Stadt bei Uryavetz an der Wołga, und ebenso von 
der Diłna an gegen Siidwest nach Polen herein. Sie scheinen 
also ebenso von der ausgedehnten Quarzsandstein-Formation 
am Onega-See, ais von dem scandinavischen Fjall-Sandstein 
abzustammen. 

16) Geschiebe von grauem Uehergangskalkstein mit scho-
nen Orthoceratiten, Trilobiten, Spirifer-Productus-Arten und 
mancherlei Zoophyten sind iiber das Innere von Livland, sel-
tener im Thal von Nowgorod zerstreut. Sie stammen alle 
ausgemacht von dem grofsen Zuge des Uebergangsgebirgs 
her, das von Petersburg bis zur Insel Oesel sich erstreckt. 

17) Eine besondere Art kieseliger Geschiebe, dem Horn-
stein aus Mountain Limestone iihriTich, mitunter agatartig, mit 
vielen schon erhaltenen Terebrateln, Caryophylliten, Entrochi-
ten, Astroiten, Maandriten und andern Seekorpern, sind sehr 
verbreitet in den Gouvernements Moskau, Władimir, Twerj 
sie sind selten nórdlich von der Stadt Waldai und ostlich von 
Kostroma, und scheinen mithin jenen nordischen Geschieben 
nicht anzugehoren, sondern ich glaube, sie stammen ab aus 
den Flotzkalksteinformationen, welche das Innere Bufslands 
zum grofsen Theil bedecken. 

Weniger genau- sind wir unterrichtet iiber die Natur der 
Urfelsblóćke und Geschiebe im eigentlichen Preufsen bis nach 
Pommern. Es scheinen noch wenig genaue Beobachtungen 
dariiber gemacht worden zu seyn. Wrede ®) und Seetzen **) 

"WHBDE , mineralogiscli-geognostiscke Bemorkungen iiber die 
ostpreufsische Provinz Samland im Kónigsberger Archiv fur 

^Naturwissensokaft und Mathematik, i . Bd . p. .41. 
* ) SEBTZEN, Beitrage zur Mineralogie v o n P o m m e r n und W e s t -

preufaen in v . HOFF'S Magazin der Mineralogio I . p . 400. 
Pv»c», g«ognoat. Be9chreib, von Polen. II. 37 
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haben allein einige Nachrichtcn dariibcr mitgetheilt. Nach 
diesen finden sich an der Kiiste von Samland Granitblócke 
aufserordentlich haufig und nicht selten von anselinlicher 
Grofse (von 100000 bis 300000 Pfund Gewicht), z. B. bei 
Wardtnicken, im Walde zwischen St. Lorenz und Cram und 
bei Grofs-Kufren. Geschiebc von Flótzkalkstein mit Belem-
niten und Schwefelkies und von theils wackenartigem, theils 
basaltischem Mandclstein sind seltener. Die Galtgarbensche 
Hohe, die Gegend von Toplacken, Alek und Woytniken sind 
fast ganz aus Gerolle zusammengeschwemmt. Von der nortl. 
westlichen Spitze des Samlands bei Briisteroth liiuft ein mit 
vielen Granitgeschieben und anderm Gerolle. stark gemengtes 
SandrifF tief in die See. Bei Klein- und Grofs-Kuren ist das 
steile Seeufer am Fufs mit gewaltigen Dammen yon Geschie-
ben umgeben. In der Gegend von Bothenen finden sich róth-
liche Granitblócke, der durch streifig eingemengten Glimmer 
ein gneufsartiges Anschen ęrhalt, aufserdem Geschiebe yon 
rothem und grauem Porphyr, rothem Quarzgestein, dichtem 
Kalkstein mit yielen kleinen Kammmuscheln und ein eigenes 
hoi-nsteinartiges Gestein, welches nicht blofs im ganzen Sam-
land, sondern auch am linken Pregel-Ufer und an der frucht-
baren Alle zu Hause ist. Zwischen Rothenen und Palmnicken 
findet sich syenitartiger Granit, brauner Porphyr, sandiger 
Kalkstein mit yielen Belemniten und Schwefelkies und etwas 
Mandelstein. 

Bei Grofs-Hubenicken sind die Geschiebe Granit, por-
phyrartiger Granit, kórniger Kalkstein und Stinkstein. 

Bei Dirschkeim und Briisteroth liegen die Blócke am 
Strande so dicht aufeinander, ais waren es zerriittete Felsen, 
sie bestehen aus Granit mit haufigen Granaten, Porphyr, Ur-
trapp, Quarz, dichtem Marmor, etwas Glimmerschiefer und 
Mandelstein. Hier fand Wrede ein Stiick Malakolith. 

Bei Warnicken sind im Granit Granaten von 1 Zoll im 
Durchmesser, und Bruchstiicke von dichtem Feldstein. 
Seetzen fand im óstlichen Pommern und in Westpreufsen ahn-
liche Geschiebe, am haufigsten Granit, Gneufs, quarzigen 
Sandstein. Feuerstein ist yon Kustrin bis Danzig nicht sehr 
haufig; dahingegen haufig Kalkstein mit Korallen, grofsen und 
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kleinen Belemniten, Trachiten und vielen Pectiniten. Er 
gibt davon einen Błock an, aus dem 600 — 700 Tonnen Kalk 
gebrannt wurden. 

Aus diesen wenigen Thatsachen iolgt, dafs die Urfels-
blócke langs der baltiscben Kiisten sehr haufig und grofs sind, 
und, wie der Malakblith und die vielen Granaten beweisen, 
ebenfalls nordischen Ursprungs. Die vielen Kalksteingeschiebe 
stammen wahrscheinlich meistens aus den jiingern Kalkstein-
formationen ab, die Oeland, Gothland und die Kiisten von 
Schonen einnebmen; dahingegen bleibt das Yaterland der 
Mandelsteine noch dunkel. 

Wenden wir uns nunmehr mebr siidlich ins eigentliche 
Polen, so verschwinden'jene Kalksteingeschiebe fast ganz; 
denn was wir von Kalkstein in den Fliissen oder hier und da 
in Grofspolen finden , ist ausgezeichneter Jurakalk , der nicht. 
mit den Graniten aus Norden kam, sondern Polen selbst an-
gehórt; ebenso stammen die vielen im Sand zerstreuten 
Feuersteine aus Jurakalk und Kreide, also aus inlandischen 
Formationen ab. Aber alle Urfelsblocke behalten ganz den 
nordischen Charakter, und ich bin im Stande, die yorherr-
schenden Gesteine darunter ziemlich genau verzeichnen zu 
konnen. 

§. 233-
Beschreibung der im eigenllichen Polen zerstrenten 

nordischen Felsblóche. 
Yergleichen wir diese Blócke in Hinsicht ihrer Gesteins-

verschiedenheit, so ist leicht zu erkennen, dafs 
Granit, 
Syenit und 
mannichfaltige Trappgesteine 

die bei weitem haufigsten sind. Minder haufig sind 
Gneufs, 
Feldspathgesteine, 
eigentlicher Porphyr, 
korniger Quarzfels. 

Am seltensten endlich i » .. . 
grobkórniger Sandstein und Conglomerat, 

37* 
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Glimmerschiefer und 
einzelne Basalte. 

G r a n i t herrscht vor allen andern vor und bietet viele 
Varietaten dar. Unter diesen sind die d u n k e l r o t h e n Gra-
ni te die haufigsten, und von diesen findet sich: 

1) ein b r a u n r o t h e r fast nur aus Feldspath (Albit) be-
stehender k l e i n k ó r n i g e r G r a n i t , mit nur sehr kleinen 
Quarzkornern und verwitterten Glimmerflammchen, sehr 
haufig. Einzeln sind andere adularartige Feldspathprismen 
eingewachsen. Er gleicht dem Granit von Abo an den Thal-
gehangen der Aura, und ist von der littbauischen Granze bis 
ins Gebiet von Posen verbreitet. 

2) Ein f l e i s c h - u n d z i e g e l r o t h e r ebenfalls k l e i n . 
k ó r n i g e r G r a n i t , gleichfalls aus vorwaltendem Feldspath 
bestehend, aber mehr Quarz und pechschwarzen Glimmer, 
ais jener, enthaltend. Er gleicht nach v. Engelhardt den ro-
then Graniten zwischen Friedriksham und Helsingfors bei 
Perno, und zwischen Friedriksham und Abo bei Ojnasjaro in 
Finnland, und denen, die Hermelin in Westbothnien und 
Torneo Lappmark beschreibt. Zwischen der Pilica und War-
schau, und zwischen Warschau und Łowicz, ist er sehr yer-
breitet. 

3) Ebenso haufig erscheint der d u n k e l r o t h e p o r -
p h y r a r t i g e G r a n i t . Er hat eine braunlichrothe, fast 
dichte Hauptmasse von Feldspath, welche mir ebenfalls Albit 
zu seyn scheint, denn er verwittert nie. Darin liegen kleine 
und grofsere Prismen von lichtem rothem, leicht verwittern-
dem Orthoklos (gemeinem Feldspath), und ziemlich grofse 
graue, meist rundliche Quarzkorner. Glimmer fehlt. In ab-
gerundeten Geschieben sieht er einem wahren rothen Porphyr 
tauschend ahnlich, aber genauere Priifung lafst ihn immer ais 
wirklichen Granit erkennen, und er gibt einen Beweis ab fiir 
Daubuissons Ansicht, dafs der Euritporphyr eigentlich nichts 
ais eine dicht gewordene Granitmasse sey. Aufserordentlich 
yerbreitet sind Blocke und Geschiebe davon zwischen dem 
Bug und der Weichsel, und von da westwarts bis Posen und 
Kalisch. Wenn die Grundmasse nicht so dicht ais gewohn-
lich erscheint, sieht man sie deutlich aus grofakórnigem Feld-
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spath, grauem quarzschwarzem Glimmer und -wenig Horn-
blende gemengt, aber dennoch grofse rothe Feldspathkrystalle 
haufig porphyrartig darin eingewachsen. 

4) An jene Art schliefst sich der interessante k u g e l i g e 
p o r p h y r a r t i g e G r a n i t s y e n i t an, der dem von Wiborg 
und Friedriksham in Finnland so gleich ist, dafs er wohl 
ohne Zweifel davon abstammt. Die abgeriebene Oberflache 
der grofsen Blócke lafst. die Natur dieses schonen Gesteins am 
deutlichsten erkennen. In einer feinkórnigen rothen und auch 
schmutziggrauen Granitmasse, in welcher man zugleich immer 
etwas Hornblende unterscheiden kann, liegen fast kreisrunde 
bis zu 3 Zoll im Durchmesser haltende Flecken von licht-
róthlichem und griinlich-gefiirbtem Feldspath. Offenbar sind 
diefs wohl grofse Krystalle, ihr gerundeter Umrifs lafst sie 
aber fiir ausgeschiedene Kugelmassen halten. Der Kern dieser 
Kugeln oder Krystalle ist fleischroth, durch Verwitterung 
gelb, ihr aufserer ringfórmiger Band bingegen ól- und spar-
gelgriin, von Hornblende gefarbt und sieht manchem Scapo-
lith sehr ahnlich (wofiir ihn in Finnland Hr. v. Engelhardt 
wirklich hall). Jemehr das Gestein oder eigentlich nur die 
runden Flecken yerwittern, desto deutlicher und grófser er-
scheinen sie, und werden zuletzt ganz gelb. Sie werden noch 
mehr gehoben dadurch, dafs oft ihr griinlicher Rand mit. einem 
dunklern Beif umgeben ist, in welchem grauer Quarz, Horn-
blende und schwarzer Glimmer dichter zusammengedrangt 
sind. Aufserdem liegen in der feinkórnigen Hauptmasse erb-
sen - und bohnengrofse Kórner von dunkelm Quarz, welche 
so abgerundet sind, ais gehórten sie einem Conglomerat an. 
Von ganz anderer Beschaffenheit sind 

5) d ie g r a u e n und w e i f s e n Grani te mit zahl-
reichen Granaten. Es wiirde ermiidend seyn, alle Varietaten 
aufzahlen zu wollen. Ich beschranke mich auf eine allgemeine 
Schilderung. — Feldspathe von grauen, weifsen, blaulichen 
und griinlichen Farben, seltener licht-róthlicher und pech-
schwarzer Glimmer bilden das grofs - und grobkórnige, sel-
tener klein- und feinkórnige Gemenge. Quarz waltet nie 
vor, ist oft ganz zuriickgedrangt, aber Hornblende vertritt 
zuweilen die Stelle des Glimmers. Es sind Granite von vor-
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Srefflichem Ansehen, welche mehr den schwedischen ais 
Jlonlandischen gleichen. Der Feldspath ist mannichfaltig und 
•scheidet sich in grofsen reinen Partien aus. Ausgezeichneten 
Albit habe ich darunter nicht gesehen; es herrscht Orthoklos 
vor, aber zugleich finden sich bestimmt darunter auch dichte 
und spal tbai e Abanderungen von Labrador und griinlichweifsem 
Oligoklos Breithaupt (Natron-Spodumen y. Berzelius). Bei 
"Warschau fand ich grofse Blócke, welche dem grofskornigen 
(Granit von Danviks-Zoll bei Stockholm gleichen. Wie in die-
sem sind licht - fleisclirother Orthoklos, lichtgrauer Quarz, 
langbliitteriger griinlicher Oligoklos und Partien von pech-
schwarzem Glimmer innig yerwachsen und hiiufige rothe Gra-
naten partienweise eingewachsen. Bothe, mitunter sehr schóne 
Granatfen, stets in der Form der Trapezoidaf-Dodekaeder von 
Nadelkopf- bis Nufsgrófse, sind iiberhaupt in diesen weifsen 
und grauen Graniten sehr haufig, und ebenso gehort Epidot 
(Pistacit) in schinalen Triimmern oder in krystallinischen Par-
tien, im Quarz eingewachsen, zu den haufigen Nebenbestand-
theilen. Wenn sich der Glimmer hauft, so entstehen theils 
streifige Granite, haufiger aber grofsflaserige Granitgneufse, 
jzwischen denen sich grofskórniger Schriftgranit ausscheidet; 
nicht selten ist im flaserigen Gesteine blaugefiirbter Quarz, 
aber eigentlichen Dichroit fand ich nicht; seltener ist aus-
gezeichneter Gneufs mit einzelnen Granaten, und noch seltener 
findet sich wirklich er Glimmerschiefer. 

Bemerken mufs ich hierbei noch, dafs ich in Polen, aufser 
dem schon genannten Epidot und Granat, fast gar keine fremd 
artigen Mineralien in jenen Graniten eingewachsen fand, 
welche doch in der Mark Brandenburg und Pommern so 
haufig darin enthalten sind. Nach der instructiven Sammlung 
des Hrn.Directors Klóden zu Berlin, von diesen Einschlussen, 
finden sich dort Magneteisen, Eisenglanz, Pistacit, Granat, 
Malakolith, Natron-Spodumen, Dichroit, Turmalin sehr haufig; 
Orthit, Pyrorthit, Gadolinit, Cyanit, Kokkolitli, Apatit, Flufs-
spath, Zirkon, Spodumen, Scapolith, Vesuvian und Diallag 
seltener. — Allerdings hat man in Polen noch nicht so fleifsig 
wie dort gesammelt, und Manches diirfte sich dayon noch fin-
den lassen, doch ist gewifs, dafs ż. B. das in der Mark Bran-
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denburg so sehr haufige Magneteisen und der Turmalin sich 
in Polen noch gar nicht gezeigt haben. Bei Warschau habe 
ich nur ein einziges Geschiebe mit etwas Gadolinit?, und bei 
Bydynia im Posenschen Apatit im Granit gefunden. 

S y e n i t , der iiberhaupt genommen nichts • Anderes ais 
ein Hornblendgranit ist, Iindet sich unter den nordischen Ur-
felsblócken in Polen fast ebenso haufig ais Granit. Wie die-
ser zerfallt er in zwei Hauparten: rothen und weifsen Syenit. 
D e r r o t h e S y e n i t ist ganz den rothen finnlantlischen Gra-
niten ahnlich, nur dafs die Hornblende den schwarzen Glim-
mer ganz oder theilweise verdriingt hat. Er ist sehr haufig; 
ein ausgezeichneter Bloch davon mit zwei Triimmern von 
dichtem Epidot liegt in Warschau beim alten Sehlosse der K6-
nigin Bona. Sicher stammen diese Syenite mit den rothen 
Graniten aus Finnlund. Unweit Warschau fand ich zwischen 
solchen Syeniten einige Blócke, welche ganz aus griinlich-
grauem, schónem, spaltbarem Labrador bestanden, sichtlich 
von Hornblende gefarbt. 

D i e w e i f s e n S y e n i t e bestehen entweder blofs aus 
feinkornigem weifsem Feldspath und Hornblende, oder hau-
figer ist noch blaulicher Quarz beigemengt. Glimmer tritt 
ebenfalls darin auf, und bei der Yerwitterung der Blócke wird 
die Hornblende erdig und lichtgriin, der Glimmer kalkig und 
braun. In manchen Blocken wird das Gefiige kleinkórniger, 
dichter, Hornblende und Glimmer gemengt bilden Flasej-n, 
das iibrige Gestein ist mehr quarzig und granitisch, es zeigen 
sich Schnurchen von Epidot und braune Punkte, wahrschein-
lich von Sphen. Wird das kórnige Gefiige vom flaserigen 
iiberwaltigt, so zeigen manche Blócke ein Mittelgestein zwi-
schen Gneufs und Syenit, und noch andere einen flaserigen 
Syenit. — Ich glaube, dafs diese so haufigen Syenitblócke 
ebenfalls aus Finnland abstammen, denn sie stimmen mit den 
Gesteinen iiberein, die Hr. v. Engelhardt*) ais Granit-Syenit, 
granitischer Gneufs-Syenit, Gneufs-Syenit und Syenitschiefer 
aus Finnland beschrieben hat. In Schweden ist der Syenit 
nicht so haufig und weit verbreitet. 

*) Geognostisdicr Umrifs von Finnland p. 1 8 , 1 9 . 
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F e l d s p a t h g e s t e i n bildet ziemlich oft ansehnliche 
Blócke. Es ist eine Modification der rothen finnlandischen 
Granite und Syenite, wenn sich (()uarz, Glimmer und Horn-
blende fast ganz rerlieren , der róthliche Feldspath allein eine 
kórnige und fast dichte Masse bildet, in welcher Granaten 
und einzelne Glimmerllasern zerstreut sind. 

Yom wahren P o r p h y r habe ich bis jetzt nur zwei Ab-
anderungen unter den Blócken angetrofien. Die eine ist ein 
brauner Euritporphyr ron der gewóhnlichen Beschaffenheit; 
die andere ist hoch ziegelroth, sehr zerriittet, hat ganz dichte 
Felsit-Hauptmasse mit nur sehr einzeln zerstreuten Feldspath-
und Quarzhórnern. Die schónen in Norddeutschland hau-
ligen Blócke von Elfdaler Porphyren fand ich in Polen noch 
nicht so ausgezeichnet. Ich bin noch nicht sicher, ob man 
jenen braunen Porphyr von dem bei Blidbergsby unweit Elf-
dal, und den ziegelrothen von dem sogenannten Ródskar (ro-
then Fels) zwischen Elfdal und Ratby ableiten darf, oder ob 
sie nicht wirklich blofs Yarietiiten der porphyrartigen rothen 
finnlandischen Granite sind, mit denen sie gemengt sich 
łinden. 

T r a p p a r t e n , fast ebenso haufig ais die Granite, finden 
sich in den mannichfaltigsten Abanderungen: grob - und klein-
kórnige eigentliche Griinsteine mit und ohne Glimmer, schie-
ferige Griinsteine mit viel Glimmer, ganz dichte lichtgriine, 
sehr schwer zcrsprengbare Griinsteine, Hornblendschiefer, 
schwarze dichte, dem Basalt ahnliche Trapparten, und gemei-
nes kórniges Hornblendgestein. Am merkwiirdigsten dar-
unter sind drei Abanderungen: 

1) ein Hornblendschiefer in seltenen Blócken bei War-
schau und Tarczyn, durch und durch mit kleinen rothen Gra-
naten gemengt, so dafs hier und da die Granatmasse vorwal-
tet, auf den Ablosungskliiften mit metallisch glanzendem Glim-
mer belegt. Ganz ein solches Gestein beschreibt Vargas 
Bedemar *) auf der hóchsten Spitze des Fjelds zwischen Algas 
und l'alvig in Finnmarken. 

2) Geschiebe von ausgezeichnetem Gr i inporphyr (por 

*) Reise nach dcm liohen Norden I I . ' p . 282. 
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fido verte antico). Sie sind nicht sehr selten. In der dichten 
dunkellauchgriinen Hauptmasse aus Felsit und Hornblende in-
nig gemengt, liegen grofse rhombisch.prismatische Krystalle 
von Feldspath (ob Periklin oder Oligoklos will ich noch un-
entschieden lassen), von weifser oder lichtgelblicher Farbę, 
meistens mit einem griinlichen Rande, seltener durch und 
durch lichtgriin gefarbt. Grofse Blócke sah ich yon diesem 
herrlichen Gestein nicht, aber Geschiebe von Faust- und 
Kopfgrófse sind nicht selten, und in dem Warschauer Strafsen-
pflaster sieht man nach dem Regen yortrcftliche Exemplare 
davon. Haufsmann fand dasselbe Gestein bei Elfdal in Schwe-
den, aber ebenfalls blofs in Geschieben, Strangways um Pe-
tersburg in Geschieben, ebenfalls ohne seine/i Ursprungsort 
zu kennen; er mufs hóher in Norden in den lapplandischen 
Gebirgen liegen, und unsere Warschauer Griinporphyre stam-
men gewifs ebenfalls von dort; denn in den Karpathen ist 
ein solches Gestein gar nicht zu finden, und der einzige Punkt, 
wo ich dergleichen Griinporphyre in Deutschland anstebend 
kenne, ist die Gegend zwischen Eilenburg, Taucha und Wur-
zen in Sachsen. 

3) Ein hornblendhaltiges, feldspatliiges Gestein mit 
schuppig zerrissenen, metalHsch glanzendenGlimmerblattchen, 
ahnlich manchen Uebergangsgesteinen auf den Griinzen von 
Gabbro und Griinstein. — Wahrer nordischer Gabbro ist 
mir unter den polnischen Geschieben noch nicht begegnet. 

K ó r n i g e r Q u a r z f e l s , theils lichtziegel- und fleisch-
roth, theils griinlicbgrau, lichtaschgrau und graulichweifs, 
theils ganz dicht, splitterig, theils hóclist feinkdrnig wie Sand-
stein abgesondert, selten nur ein abgerundetcs weifses Quarz-
geschiebe oder ein Feldspathkorn einschliefsend, bildet eine 
sehr grofse Anzahl Blócke und Gerólle von Rufsland bis nach 
Deutschland. In Rufsland mógen sie von dem rothen Sand-
steingebirge am Onega abstammen, da aber in Finnland bis 
nach Kemi bei Torneo herauf dieser Ouarzfcls nicht existirt, 
und iibrigens ganz mit dem schwedisch norwegischen Eja!!-' 
Sandstein iibereinstimmt, der ein Glied des dortigen Ueber-
gangsgebirgs ist, so mógen diese Blócke in Polen wie in 
Deutschland von ihm abstammen. Sehr selten finden sich da-



586: ///. Abschn. Specielle Betrachtung 

mit einzelne Blcicke eines grobkórnigern Sandsteins, in wel-
chem yiel frische Feldspathpartien zwischen den ęuarzkór-
nern conglutinirt sind, cder eines groben sehr festen Con-
glomerats aus Bruchstiicken yon Quarzfels, Porphyr, Felsit 
mit griinem Speckstein oder Serpentin gemengt, durch andere 
quarzige Masse sehr fest yerbunden. Aehnliche Gesteine be-
gleiten nach Haufsmann und v. Buch den scandinayischen Fjall-
Sandstein, z. B. bei Sarna Stuga, und so mogen Blócke davon 
mit jenen zugleich den Weg nach Siiden gefunden haben. 

Endlich Basalt. Man hat in Preufsen einige basaltische 
Mandelsteine unter den Geschieben gefunden, und ich fand 
im Sommer 1828 ebenfalls einige Basaltgeschiebe mit inlie-
genden Mandeln von Chalcedon bei Warschau. Wo ich die6e 
herleiten soli, weifs ich nicht, denn sie sind zu selten, um 
aus ihrer Yerbreitung einen Schlufs machen zu kónnen. 

234. 
Art des Vorh.omm.ens der Blócke. 

Die grofse Flachę, auf welcher innerhalb der oben ange-
gebenen Begranzung nordische Urfelsblócke zerstreut vor-
kommen, ist aber keineswegs gleichfórmig damit bedeckt. 
Wir finden ziemlich ansehnliche1 Flachen, auf weichen sie 
ganzlich zu fehlen scheinen, oder wo nur kleine Bruchstiicke 
und Geschiebe mit dem Lehm und Sande gemengt sind; an-
derwarts aber finden wir auf einzelnen Punkten nicht allein 
sehr viele, sondern auch ansehnlich grofse Blócke zusammen-
gehauft. Es kann einem aufmerksamen Beobachter nicht ent-
gehen, dafs diese Zusammenhaufungen immer die hóhern 
Punkle der Niederung einnchmcn, die Gipfel und obern Ge-
hange der Hiigel und Hiigelketten, welche diese Ebenen unter-
brechen, und dafs, dieselben in gewissen Bichtungen sich fort-
ziehen. Ein ahnliches Verhaltnifs hat Hr. v. Buch ebenfalls 

in der Yertheilung, der nordischen Felsblócke in der Mark 
Brandenburg, Wrede, Schultz, v. Oeynliausen und Bruckner 

in Mecklenburg, Pommern und Preufsen bemerkt. — Einige 
Beispiele werden di$fs noch mehr erlautern. Wenn man von 
der untern Pilica gegen Norden reist, so erhebt sich nórdlich 

yon Białobrzegi ein Hugelzug, der gegen Westen, besonders 
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bei Mogielnica, bedeutender wird; so wie man dessen Hohe 
erreicht, 'sieht man sich von sehr zahlreichen Urfelsbłócken 
umgeben, die sich mit diesen Hiigeln von Osten nach Westen 
fortziehen; dagegen fehlen sie nórdlich in der Niederung von 
Starawies fast ganzlich, erscheinen von neuem aut' den nicht 
unbetrachtlichen Hiigeln um Groiec, und noch haufiger auf 
dem Hóhenzuge zwischen Groiec und Tarczyn. Ebenso .sieht 
man auf der Strafse. von Warschau nach Petrikau zwischen 
Mszczonów und Rawa, besonders beim Dorfe Babsk, die 
Blócke nur in zahlreicher Menge auf den Hiigeln zusammen-
gehauft, in den Niederungen hingegen fehlen sie grófsten-
theils. In der Woiwodschaft Podlachien sieht man bei Mię-
dzyrzec sehr viele Urfelsblocke streifenweise auf den flachen 
Landhóhen, sie vermindern sich in der flachen Gegend iiber 
Siedlec bis łganie. Yon da gegen und um Kałusz erheben 
sich ziemlich betrachtliche Hiigelketten, und diese sind wie-
der mit vielen Blócken bedeckt. Es scheint, dafs in diesem 
Landstriclie die Blócke Streifen bilden, die von Norden nach 
Siiden ziehen. Aehnliche Beobachtungen, dafs die Urfels-
blocke Yorzugsweise die Hohen bedecken, macht man eben-
falls in Masoyien zwischen Warschau und Kalisch und zwi-
schen Inowrocław und Kutno. Noch deutlicher wird diefs im 
Grofsherzogthum Posen. Die hiigelige Gegend auf der Strafse 
von Konin nach Posen zwischen Wrzesen und Kostrzyn ist 
mit ausgezeichnet zahlreichen und grofsen Blócken bedeckt; 
uin Posen in der Ebene sind sie dagegen seltener, aber mit 
den Hiigeln zwischen Jankowitz und Pinne erscheinen sie von 
neuem, und besonders zahlreich und grofs sah ich'sie auf 
der Nordseitc der Hiigel '/4 Meile hinter Pinne gegen Schillen 
zu. Noch weiter westlich auf der Granze von Polen und 
Deutschland, westlich von Meseritzsch, erheben sich drei 
sehr ansehnliche Hiigel - und Bergziige, einer zwischen Stem-
pel und Grochow, der zweite zwischen Scliirrmeisel und Zi-
lenzig, und der dritte zwischen Zilenzig und Drossen. Alle 
drei sind mit yielen und grofsen Blócken bedeckt, und die 
Niederungen dazwischen fast łeer davon. Dasselbe Yorkom-
men bieten alle Hiigelziige zwischen Kalisch und Breslau bei 
Krotoszyn, Ostrowo und Międzibór dar, und weiter gegen 
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Nordwest bei Dulsk, Ruzko, Pleszew, Januszyn, Birnbaum 
und Miinche sind besonders aufserordentlich yiele Blócke bis 
zu 15 Klafter hohen Hiigeln aufgethiirmt. 

Aus dieser Art der Lagerung geht recht deutlich heryor, 
dafs diese Blócke nur durch eine sehr grofse mit ungeheurer 
Geschwindigkeit eindringende Fluth herbeigefiihrt worden 
sind, welche ihre Kraft zuerst an den erhabenern Punkten der 
Niederung brach, und mithin aiich auf diesen ehemaligen Un-
tiefen oder jetzigen Hiigeln diese Blócke ablagern mufste. 

Fassen wir nun das ganze Phanomen noch einmal im 
Grofsen auf, so sehen wir 

1) diese Urfelsblócke von den Óstlichen Kiisten Englands 
durch die nordlichen Niederlande, das flachę Norddeutschland 
bis zum nordlichen und óstlichen Fufse des Teutoburger Wal 
des, des Wesergebirgs, desHarzes, Erzgebirgs und der Su-
deten, durch Polen und Rufsland von Norden her bis zu einer 
Linie von Kozieglów bis Twer, mithin in einem grofsen ge-
gen Siiden gekehrten Kreisbogen verbreitet, dessen Mittel-
punkt in Scandinayien liegt. 

2) Die Menge und Grofse dieser Blócke nimmt ab in 
der Richtung von Norden nach Siiden. 

3) Die Rlócke steigen an den Gebirgen,. welche ihrer 
Verbreitung gegen Siiden eine Granze setzte, bis zu 600, ja 
wohl bis zu 800 Fufs Hohe iiber dem Meer auf. 

4) Die petrographische Beschaffenheit der Blócke be-
weist, dafs die, welche von dem nordlichen Rufsland bis zum 
Niemen yerbreitet sind, nur vom Onega-See und aus Finn-
land , dafs diejenigen, welche durch Preufsen und Polen zer-
streut sind, grófstentheils ebenfalls noch aus finnlandischen 
Gebirgen abstammen, sich aber schon mit s«hwedischen Ge-
steinen vermengen; dafs ferner alle durch das nordliche 
Deutschland und die Niederlande zerstreuten ihren Ursprungs-
ort in den Gebirgen von Schweden und Norwegen haben, 
und die auf der óstlichen englischen Kiiste nur norwegisch zu 
seyn scheinen. 

5) Die Rlócke sind nicht gleichfórmig yertheilt, sie sind 
auf den hohern Punkten der grofsen Niederung in Form von 
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Wallen, Dammen oder in unregelmafsigen Gruppen vorzugs-
weise zusammengehauft, und endlicli 

6) sind die leichter zerstórbaren Kalksteine von £sthland, 
Oesel, Gothland, Oeland und dem siidlichen Schweden nur 
wenig nach Siiden verbreitet, und linden sich am hauhgsten 
nur an den jetzigen Kiisten des baltischen Meeres. 

Verbinden wir damit die bekannte Erfahrung, dafs das 
baltische Meer noch jahrlich von seinen siidlichen Kiisten nicht 
unbetrachtliclie Theile zerstort und die Gestalt dieser Kiisten 
offenbar auf eine friihere grofsere Verbreitung nach Norden 
hindeutet, und dafs nicht allein die Richtung des bothnischen 
Meerbusens, sondern auch die grofsen zusammenhangenden 
Seeziige in Finnland alle von Nordostnord nach Siidwestsiid 
laufen, so móchte es ais Gewifsheit betrachtet werden, dafs 
die grofse Fluth, welche die nordischen Felsblócke iiber das 
einst schmalere baltische Meer heriiberschleuderte, von Nord-
ost nach Siidwest gegangen seyn mufs, und dafs ein plotzlicher 
Durchbruch grofser nordischer Gewasser in dieser Richtung 
mit einer zwar grofsen, aber doch wohl nicht grófsern Ge -
schwindigkeit, ais sie noch in unserer Zeit beim Durch-
bruche der durch Gletscherbriiche aufgedammten Alpeniliisse 
stattfand, recht wohl im Stande war, diese nordischen Fels-
trummer auf ihre jetzige Lagerstatte zu schleudern, eben so 
gut, ais solche Durchbruche hoher Alpenseen die Uralpen-
blocke iiber die ganze flachę Schweiz weg auf die Hohen des 
Jura warf. 

D i e A 1 1 u v i o n e n . 

XVII. Capitel. 
Formation des Kalktuffs und Wiesenmergels. 

§. 235. 
Vorhomme n. 

In einem Lande, wie Polen, wo kalkige Gesteine so sehr 
vorherrschen, sollte man glauben, sehr weit yerbreitete Kalk-
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tuff-Ablagerungen' antreffen zu miissen; dennoch ist dieses 
nicht der Fali, und ich kann gerade umgekehrt das Gegen-
theil behaupten. Wenn mir auch hier und da in den grofsen 
Ebenen einzelne Punkte scines Yorkommens entgangen seyn 
sollten, so wird die Auffiihrung der wichtigern Punkte doch 
hinlanglich meine Behauptung bestatigen. 

Ich fand und henne den Kalktuff 
1) am Ausgange der tiefen Kalksteinschluchten des Czer-

naex'-Thals an den letzten Hausern des Dorfes Czatkowice bei 
Krzeszowice; 

2) am Ausgange des Thals von Szklary in derselben Ge-
gend unterhalb Dubice; 

3) an der <^uelle des Kadłubek beim Dorfe Karwów un-
terhalb Opatów; 

4) beim Dorfe Sternalice nordóstlich von Klimontów; 
5) in den Schluchten bei Ozemblow, Kochowek und 

Bratków, 1 Meile von Opatów gegen Siidwesten; 
6) am obern Ende des Dorfes Sniadka nordlich von 

Bodzętyn; 
7) im Grofsherzogthum Posen ist mir zwar kein eigent-

licher Kalktuff bekannt; dagegen findet sich dort um Posen 
bei Stara Lęka, Owynsk, Raszyce, bei Czerwąka und beiBirn-
baum ein sogenannter verharteter Wiesenmergel, oft in eon-
centrisch schaligen Stucken von ansehnlicher Machtigkeit. 

8) Haufiger findet sich Kalktuff im nordlichen Litthauen, 
oft gemengt mit Eisenocker oberhalb Niemonaycie, bei Nie-
muny und unweit Jesno; ferner zwischen Wisoky Dwór und 
Trokie, yermischt mit Thon und Bruchstiicken von Sandstein 
bei Gineyszyszka. Sehr harter stalaktitischer Kalktuff mit 
Eisenocker nicht weit von Zyźmor, zwischen Niemonaycie 
und Olitta und zwischen Prenn und Daruszyszka. — Fi" 
ebenso jugendliches Gebilde sind Mergelschichten aus zerstór-
ter Kreide gebildet bei Milaycie, 1 Meile von Kroźe, bei 
Kwidzyna, Sokółki, nordlich von Grodno und zwischen Dro-
hiczyn und Białystok; 

9) bedeutende Ablagerungen von Kalktuff sind endlich in 
Podolien bekannt, wo ihn die von der kalkigen Steppe gegen 
Siiden dem Dniester zulaufenden Fliisse an ihren Cascaden 
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absetzen, und dadurch zur Yerschónerung dieser Gegenden 
beitragen. 

2 3 6 . , . 

Petrographisehe Beschaffenheit. 

Der gewóhnliche Kalktuff ist von seiner bekannten lockern 
sehr porósen Beschaffenheit, welche deutlich die zarten Pflan-
zenstiingel und Conferven-Fiiden erkennen lafst, iiber wei-
chen er sich ablagerte. Seltener finden sich gelbliche festere 
Bankę, und diese wechseln zum Theil mit grauen ganz zer-
reiblićhen oder zu kalkigem Sand zerfallenen Schichten, wie 
z. B. bei Sniodka. In der Gegend von Opatów wird er noch 
von eigenthiimlichen Schichten eines schwarzen fetten Thons 
begleitet, welche viel Siifswasserschnecken einschliefsen, wo-
durch sie sich ais gleichzeitige Gebilde mit dem Kalktuff zu 
erkennen geben. Die sehr neuen Mergelschichten in Lit-
thauen, die aus zerstórter Kreide entstanden sind, haben eine 
kreidenweifse Farbę, sind sehr mager, locker und farben 
stark ab. In den eigentlichen Kalktufflagern habe ich in Po-
ten niemals so viele Land- und Siifswasserschnecken ange-
troffen, ais z. B. in dem von Thiiringen und bei Meifsen sich 
finden, ich war nicht so gliicklich, eine Sammlung gut erhal-
tener Exemplare davon zusammenzubringen, und kann also 
nur anfiihren, dafs die meisten, welche ich erkennen konnte, 
kleine Arten von Helix, Limnea und Paludina waren, weni-
gere gehórten zu den Geschlechtern Planorbis, Pupa, Cyclo-
stoma und Amphibulima. 

Er hat sich auf sehr verschiedenen Gesteinen abgesetzt, 
wie sie gerade an denjenigen Punkten sich darboten, wo kalk-
haltige Quellen aus dem Gebirge drangen. Die jiingsten 
Schichten, auf denen Kalktuff abgesetzt ist, sind Sandlager, 
wie z. B. in Litthauen, und iiber ihm findet sich dort auch 
etwas Turf mit Raseneisenstein. 
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XVIII. Capitel. ' 
T u r f und R a s e n e i s e n s t e i n . 

237. 
Turf und Raseneisenstein, diese jiingsten fortdauernden 

Erzeugnisse versumpfter Niederungen und Flufsthaler, sind 
in Polen allerdings viel verbreiteter, ais der Kalktuff; den-
noch tritt in Hinsicht des Turfs auch der Fali ein, dafs man 
in den grofsen polnischen Ebenen davon machtigere und bes-
sere Ablagerungen erwarten sollte, ais man wirklich kennt. 
Die grofsen Walder und der Ueberflufs an andern bessern 
Eisensteinen haben allerdings bis jetzt eine genauere Unter-
suchung des Turfs und des Raseneisensteins verhindert. Ich 
bin daher auch nicht im Stande, alle Localitaten derselben 
angeben zu kónnen, und diefs wiirde auch an sich von wenig 
wissenschaftlichem Werthe seyn. 

Ich habe auf meinen petrographischen Karten die vorziig-
lichern und genauer bekannt gefundenen Fundpunkte ange-
deutet. Der Turf ist meistens nur ein sehr lockerer, leichter 
und daher schlechter Rasenturf von wenig Werth, der mei-
stens von geringer Machtigkeit auf Sandschichten aufliegt, 
doch gibt es hier und da auch Lager von besserm Streich- und 
Stichturf, wie z. B. bei Prauska an der schlesischen Griinze, 
oder bei Czernichów oberhalb Krakau an der Weichsel, oder 
im untern Theile des Nida-Thals bei Wiślica und Nowemiasto 
Korczyn. Auf Kalkboden scheint sich gar kein Turf erzeugt 
zu haben, dahingegen wohl auf kieseligen Felsarten, wie iiber 
Quarzfels, Grauwackenschiefer, Sandstein und Diluvialsand. 
In manchen Turflagern, wie z. B- bei Wiślica, finden sich 
sehr viele calcinirte Gehause von Planorben und Limneen. 

Der Raseneisenstein theilt mit dem Turf scin Vorkom-
men, liegt meist auf Sand und wird von lockern Turfschicb-
ten bedeckt. Es scheint, dafs die im Moorwasser sich zer-
setzenden Pflanzen ebenfalls Antheil an der Bildung des Ra-
seneisensteins haben, so wie sie sichtlich die Bildung der 
blauen Eisenerde (phosphorsauern Eisenoxydul-Oxyd) bedin-
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gen, welche sich auch in Polen haufig im Turf und im Rasen-
eisenstein findet. 

Die grofsten und haufigsten Niederlagen von Raseneisen. 
stein-finden sich in den sumpfigen Gegenden von Littliauen 
und den an Preufsen angranzenden Woiwodschaften Augustów 
und Płock; in Masoyien und Grofspolen sind sie in den Tha-
lern der Bzura, Rawa und Warta, doch weniger ausgedehnt, 
yerbreitet. Westlich von Warschau, in der Gegend von So-
chaczew, kommt ein sehr reiner fester Raseneisenstein in so 
machtigen Bar.ken vor, dafs man Steinbriiche darauf angelegt 
hat und ihn zum Hauserbau benutzt. In Podlachien sind be-
deutende Raseneisensteine am Flusse Wikra bei Garwolin be-
kannt, minder bedeutende weiter ostlich nach dem Bug hin. 
In den Proyinzen jenseits desBugs miissen die grofsen Siimpfe 
von Mińsk, durch welche einst dic letzte Wasservcrbindung 
zwischen dem schwarzen und baltischen Meer yermittelt ward, 
gewifs aufserordentliche Niederlagen von Turf und Basen-
eisenstein enthalten. Weiter siidwiirts in der Sandomirer 
und Lubliner Woiwodschaft finden wir nur wenig davon, aber 
in dem flachen Ostgallizien an den Fliissen Tanew, San und 
weiter ostlich ist Baseneisenstein wieder sehr yerbreitet. 

Ich habe nicht Gelegenheit gehabt, die Lagerungsyer-
haltnisse der wichtigern Niederlagen speeiell untersuchen zu 
kónnen; diels bleibt einer spatern Zeit yorbehalten. 

XIX. Capi te l 
F l u f s - A l l u v i o n e n . 

2 3 8 -

Die grófsern Fliisse, ais yorziiglich die Weichsel, der 
Dunajec, San, Pilica, Bug und die Warta haben an ihren 
Ufern und in ihren Flufsbetten selbst Gerolle, Sand und 
Schlammmassen aufgehiiuft, und fahren damit noch jahrlich 
fort. Der Lauf aller dieser Fliisse ist sehr ungeregelt; fast 
jahrlich yeriindern sie einen Theil ihrer Betten, yersanden 

f » « » , geognot t . Beschreib. Ton PoUn, I I , 3 8 
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und yerschliiinmen immer mehr, und setzen dadurch der Schiff-
fahrt grofse Hindernisse in den Weg. Die Weichsel, der 
Dunajec, San und die ubrigen Ilarpathenflusse bringen jahr-
lich eine sehr grofse Menge karpathischer P'elsgerolle, Schlamm 
und noch mehr Sand mit sich, diese vermengen sich sodann 
im flachen Lande, wo die Weichsel die machtige diluyische 
Lehmbildung, den Jurakalk und die Kreide durchsehneidet, 
mit Bruchstucken von Jurakalk, Kreide, Feuerstein und nordir 
sehen Felstriimmern, aus denen zusammen im bunten Ge-
menge der Flufs in seinem wcitern Lauf Alluvionen bildet, 
die, jahrlich yeranderlich, mir bis jetzt noch keine besonders 
interessanten Erscheinungen dargeboten haben. Die Mach-
tigkeit dieser Alluyionen ist sehr schwer zu bestimmen. Am 
Fufse der Karpathen, in der Gegend bei Krakau, scheinen sie 
das Flufsbett sehransehnlich erhóht zu haben; weiter abwarts 
hingegen , z. B. bei Warschau , durften die im Thalwege der 
Weichsel aufgehiiuften Alluyionen kaum 20 — 30 Fufs machtig 
seyn; denn in dieser Tiefe trifft man schon den altcrn diluyi-
schen Lehm. 

An den ubrigen grófsern Fliissen, die nicht yon den Kar-
pathen kommen, sind hauptsachlich nur der diluyische Sand 
und Lehm neuen Zerriittungen und Abschwemmungen unter-
worfen worden, und haben somit auch wieder sehr einfórmige 
Alluyionen erzeugt. Nur an dem kleinen Sandomirer Mittel-
gebirge ist das Gefalle der Bache und kleinen Fliisse so grofs, 
dafs sie auch die festen Gebirgsmassen nicht unbedeutend zer-
storen, und daher auch mannichfąltigere Alluyionen erzeugen. 
Die Thaler der Kamionna, Swislina und Bobrzyca bieten da-
von gute Beispiele dar, und man sieht hier bei Canal - und 
Dammbauten, dafs solche Alluyionen die ehemaligen Thal-
sohlen um 20 und mehr Fufs erhóht haben. 

W o solche Alluyionen nur aus Sand und Lehm bestehen, 
ist es oft nicht moglieh, sie mit Sicherheit von den iiltern di-
luyischen Ablagerungen ahnlicher Massen zu unterscheiden. 
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N a c h t r a g 
zum siebe nten Capitel, 

entbaltend neuere Beobachtungen zur Berichtigung der frii-
hern Ansicht iiber die Formation des Karpathensand-
steins und der damit verbundenen Kalkgebilde. 

Forlaufige Bemerhungen, besonders iiber die diefsfallsigen 
Ansichten der HH. Boue und Heforslein. 

Die Deutung der Gebirgsformationen, welche die Gebirgs-
ketten der Alpen und Karpathen zusammensetzen, ist in neue-
rer Zeit die schwierigste und noch bei weitem nicht voll-
kommen gelóste Aufgabe der Geognosten geworden. Die 
machtigen oder zu steilen Alpen aufgerichteten Flótzgebilde 
beider Gebirgsketten sind so abweichend von denen in an-
dern niedrigern Gebirgen und Ebenen von Europa, dafs es 
aulserordentlich schwierig ist, zu bestimmen, zu weichen der 
in der Geognosie bisher allgemein anerkannten Flótzformatio-
nen dieselben gezahlt werden honnen, oder weichen sie nach 
Hrn. v. Humboldts Ausdruck parallel sind. Dic vielfaltig 
und durch die tiichtigsten Geognosten untersuchten Alpen ge-
ben den besten Beweis dafiir, indem fast jeder Beobachter 
dieselben anders deutete. Die machtigen Alpenkalkgebilde 
haben das Schicksal gehabt, dafs sie nach und nach zu allen 
nur bekannten Flotzkalkformationen gezahlt wurden, vom 
Transitionskalk anfangend bis zur Kreide herab, und noch bis 
heute ist der Streit nicht entscliieden. Ist diefs in den man-
nichfaltig untersuchten Alpen der Fali, haben hier fleifsige 
Beobachter, wie z. B. Boue, nach wiederholten Beisen zuge-
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stebcn miissen, dafs ihre friihern Deutungen der alpinischen 
Kalk - und Sandsteinformationen falsch waren , wie um so vicl 
mehr waren Irrungen in der Deutung der karpathischen Flótz-
gcbilde móglich und yerzeihlich, da dieses Gebirge in der 
neuern Zeit noch so wenig untersucht ward und in yielen 
Theilen noch gar nicht speciell untersucht ist. — Ich habe 
oben Gelegenheit gehabt nachzuweisen, wie unzulanglich das 
war, was Beudant aus einem einzigen Durchschnitt durch dic 
Bieskiden und Hr. v. Oeynhausen aus einigen Beobachtungen 
am Nordabhange der westlichen Bieskiden iiber die Zusam-
mensetzung des Gebirgs erschlossen hatten. 

« 

In der neuern Zeit hatte nur mein leider zu friih ins 
Grab gesunkener Freund Karl Lill yon Lilienbach, von Enthu-
siasmus fiir die Wissenschaft und von unermiidlichem Fleifs 
beseelt, die ganze Kette der Karpathen von Wien bis zu der 
wallacliischen Granze auf yielen Punkten speciell durchforscht. 
Der Tod hat seine umfassende Arbeit dariiber zu yollenden 
verhindert, und die gelchrte Weit hat dadurch einen nicht 
schnell zu ersetzenden Yerlust erlitten. Seine Beobachtungs-
Journalc und Gesteinssammlungen mir mittheilend, ward ich 
mit seiliem Willen in den Stand gesetzt, dadurch meine eige-
nen in den Jahren 1817 und 1;521 angestellten Beobachtungen 
zu erweitern und zu berichtige '., und so konnte ich es wagen, 
im 7ten Capitel dieses Werkes die erste umfassendere Dar-
stellung der machtigen Karpathensandstein-Formation und der 
sie begleitenden Kalkstein- und Salzgebilde aufzustellen. — 
In der Hauptsache hatten unsere beiderseitigen Beobachtun-
gen uns zu ganz gleichen Ansicluen iiber die Constitution der 
Nordkarpathenkette gefuhrt. Gemeinschaftlich glaubtcn wir 
die dunkeln Kalksteine der Teschner Gegend dem Liaskalk 
und die ihnen aufgelagerte Formation des Karpathensandsteins 
ais parallcl dem Liassandstein betrachten zu miissen. — Ha-
ben wir darin geirrt, so haben wir gemeinschaftlich aus glei-
chen Griinden geirrt. — Ein lange fortgesetzter Briefwechsel 
liber diesen Gegenstand, auch nachdem Hr. v. Lill in dic Al-
pen yersetzt worden war, erhob manche Bedenklichkeiten ge-
gen unsere friihere Ansicht und erregte den Wunsch in mir, 
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einige der. wichtigern Punkte durch nochmalige Bereisung 
genauer priifen zu kónnen. 

So stand diese Angelegenheit, ais gegen meine in Berlin 
vorgetragene Ansicht von den Karpathen die HH. Boue und 
Keferstein óflfentlich Einwendungen machten. Ich reiste defs-
halb 1830 in Gesellschaft von Hrn. Prof. Zeuschner aus Kra-
kau nochmajs in die Tatra und die westlichen Karpathen, und 
zeigte vorlaufig in Karstens Archiv fiir Mineralogie, Geognosie, 
Bergbau u. Hiittenkunde3-Bd. p. 210 an, in wie weit sich meine 
friihere Ansicht durch diese neuen Beobachtungen geandert 
habe, und dafs ich diese in einem Anhange zu meinem geo-
gnostischen Werk iiber Polen ebenfalls bekannt machen wurde. 
Ich erfuhr erst auf der Beise selbst, dafs gerade ein Jalir zu-
vor die HH. Boue und Keferstein gemeinschaftlich ebenfalls 
den westlichen Theil der Karpathen besucht hatten, und ais 
ich von der Reise nach Warschau zuriickgekelirt war, erhielt 
ich von Hrn. Boue einen Brief, worin er mir zuerst die 
Griinde mittheiltc, wefshalb er iiber die Karpathen anderer 
Meinung sey, ais ich in meinem kleinen aus Hrn. Kitajewski's 
polnischem Journal, Slawianin, besonders abgedruckten Werk: 
Krótki Rys geognostyczny Polski i Karpat polnocnych. // ar-
•siawa 1830, 8. dargestellt hatte. — Ich erhob gegen Hrn. 
Boue's Ansichten durch einen Brief vom 29 October 1830 
mehrere Einwendungen, welchen derselbe im Journal de 
Geologie, T. II. Nr. 7 vom Novbr. 1830, p. 302—313, be-
gleitet mit seinen Bemerkungen, abdrucken liefs. Leider 
hatte ich damals dic ersten Hefte dieses Journals noch nicht 
empfangen, und kanntc also auch seine Ansichten nicht voll-
standig. 

Die Beobachtungen, welche die HH. Boue und Keferstein 
auf ihrer Reise durch die Westkarpathen gemacht und die 
Folgerungen, die sie daraus zogen, machte der Erstere óf-
fentlich bekannt in seinem: Piesnme des obseroations sur l'dge 
relatif des depols secorułaires dans les Alpes el les Carpathes 
im Journal de Geologie par B O U E , JOBERT et R O Z E T , Nr. 1-
Mai 1830, P- 50 — 86j Nr. 2- Junius p. 115 — 150, worauf er 
in demselben Journal Nr. 4. Aug., p. 337 — 353, und Nr. 5. 
Septbr. p. 1 — 20 sein Aperęu sur le sol tertiaire de ta. Ga-
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licie folgen liefs; Hr. Kefcrstein hingegen in seiner Zeitschrift: 
Deutschland geognostisch geologisch dargestellt 7ten Bandes 
2tes Hcft von 1831, p. 135 — 191. 

Ehe ich dazu iibergche, meine eigenen jiingsten Beob-
achtungen mitzutheilen, und dadurch die Besultate zu berich-
tigen, die ich aus den fruhern Beobachtungen, namentlich 
iiber das relative Alter der Flótzformationen in de,n nórdlichen 
Kaipathen, gezogen hatte, wird es mir rergónnt und sogar 
notliwendig seyn, Einiges iiber jene beiden Abhandlungen der 
HH. Keferstein und Boue, auf die ich hierbei oft zuriickkom-
men mufs, und aus einer Abhandlung des Hrn." v. Lill im All-
gemeinen vorauszuschicken, um diejenigen Leser, weichen 
die neuern Beobachtungen und Ansichten iiber die Flótzalpen 
und Karpathen nicht gleich gegenwartig seyn móchten, in den 
Stand zu setzen, meiner Abhandlung schneller folgen zu 
kónnen , und ihnen die eigene Beurtheilung zu erleichtern. 

Nach Hrn. Kefersteins Belation sahen jene beiden Hcrren 
die Karpathen nur auf einer einzigen Durchschnitts-Tour von 
Wien aus iiber Prefsburg, Wag-Ujhely, Trentschin, Wag-
Bestercze, Bajetz, Sillein, Tyrhowa, Kubin, Arva bis Szucha-
hora, besuchten von da aus blofs ein kleines Stiick der nórd-
lichen Tatra bei Koscielisko und Zakopane, und machten von 
da weiter einen Durehschnitt iiber Nowytarg, Mislenice, Gdów 
bis Wieliczka und Swoszowice, von wo Hr. Bouć allein den 
Fufs der Karpathen bis in die Bukowina und zuriiek bis Mah-
ren verfolgle. Ihre Absicht war hauptsiichlich eine Yerglei-
chung der Karpathen mit den Alpen. — Es mag ziemlich ge-
wagt seyn, aus einer einzigen solchen Durchschnitts-Tour ein 
geniigendes Urtheil iiber die Zusammcnsetzung einer so gro-
fsen Gebirgskette, ais die Karpathen sind, ziehen zu wollen. 
Hrn. Kefersteins Belation hat mir wenigstens nicht geniigt. 
Abgesehen davon, dafs sie eine Menge falscher Ortsnamen, 
vielleicht in Folgę von Druckfehlern enthalt, beriihrt sie 
z. B. die interessanten Verhaltnisse zwischen Wag-Bestei'cze 
und Bajetz (nicht Bajeck) und zwischen Tyrhowa und Par-
nicza mit keinem Worte. Das enge Fclsenthal von Koscie-
lisko soli zum Fulse des Krivan fiihren. Eine offenbare Yer-
wechslung mit den Alpen Pisżna oder Kamenista. Schon ein 
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Blick auf die Karle in WAHI.ENBEHGS Flora Carpathorum oder 
noch besscr auf Sydows Kartę von den Gentralkarpathen zeigt, 
dafs der Krivan nicht auf der Nordseite der Tatra steht, son-
dern von dem obern Kcssellhal, •worin die Salaschcn (Senn-
hiittcn) von Koscielisko stehen, und wo der óstliche (^uellbach 
des schwarzen Dunajec entsteht, der das Thal von Koscielisko 
durchstrómt, noch 2 Meilen in gerader Richtung gegen Osl-
siidost entfernt ist, und mit dem Koscielisker Thal nicht in 
die geringste Beriihrung kommen kann, weil er jenseits des 
Ccntralruckens dem Siidrandc der Tatra iii der ungarischen 
Liptau angehórt. Zwischen der Tatra und Nowytarg erwahnt 
Hr. K. nicht einmal des felsigen Zuges von Klippenkalk, der 
so leicht auffallt; und welche falsche Vorstellung mufs der 
Leser von den Karpathen bekommen , wenn sie Hr. K. /. c. 
p. 178 cin langgezogenes, welliges Plateau nennt? 

Das Hauptresultat, welches Hr. K. aus seinen Beobach-
tungen zog, ist kurz zusammengefafst dieses: „Ueber den 
aus Granit, Gneufs und einigen andern hrystallinischcn soge-
nannten Urgesteinen bestchcnden Centralriicken der Tatra 
und der Westkarpathen ist: 

1) zuerst ein oft róthlicher, quarziger, zuweilen conglo-
meratartigerSandsteinangelehnt(unser t a t r i s c h e r Q u a r z -
f e l s ) , der friiher auch von mir falschlich der Grauwacke bei-
gezahlt wurde. Er rechnet ihn zu dem rothen Alpensand-
stein , den er mit dem Namen der M e l s f o r m a t i o n * ) be-
legt, die in den Alpen wie in den Karpathen alle E'ormationen 
vom old red Sandstone bis zum Keuper reprasentire. Auf die-
sen Sandstein folgę 

2) d ie F l y schf o r ma t i on , welche in den Karpathen 
vorherrschend aus Karpathensandstein bestehe, der parallel 
dem fucoidenfiihrcndcn Wiener Sandstein und dem Griinsa.nd 
der Alpen sey, und mit welchem ais untergeordnete Glieder 
nicht allein der graue rissige Alpenkalk an der Tatra ur j. in 

*) W a s Hr . K . Melsformation nennt , so wie das , was er Flysch-
formation nennt, das s e l i c man nach in seinem Journal : Dcutsck-
land geologiach dargestellt. V I I . Bd. l s Hft . p. 88 sq. 
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den Westkarpathcn (parallel dem untern dunkeln oder Hoch. 
gebirgskalk in den Alpen), sondern auch der jura-ahnliche 
Ammonitenkalk oder mein karpathischer Klippenkalk (parallel 
dem obern hellen Kalkstein der Alpen) und der karpathische 
Nummulitenkalk yerbunden seyen. Diese ganze machtige 
FJyschformation reprasentire daher in den Alpen wie in den 
Karpathen alle Formationen vom Keuper aufwarts bis zum 
obern Grobkalk. — Auf sie folgę 

3) die T ege l f o r m a t i o n am untern Rande des Gebir-
ges, worunter Hr. K. eigcntlich den obern Grobkalk und das 
Subapenninen-Gebilde versteht. — An den Karpathen werde 
sie reprasentirt: 

a) durch machtige Schichten von blauem Mergelthon 
(Tegel) mit Gyps, Steinsalz und Schwefel (also Wieliczka, 
Swoszowice und das ganze karpathische Salzgebirge), 

b) durch Schichten von lockerem kalkigem Sand und gro-
bem Kalkstein, die iiber jenen lagen, also z. B. die Karpathen-
sandstcinc wie zwischen Mislenice und Wieliczka, und endlich 

c) durch noch jiingere eigenthiimliche Sandsteine und 
Conglomerate (z. B. der jiingste tertiare Muschclsandstein von 
Rząka bei Wieliczka), die er, wie mir scheint, vóllig iiber-
lliissig abermals mit einem neuen Namen: P a l a - G e b i l d e 
belegt. 

In vielen Punkten yon dieser Ansicht weicht die des Hrn. 
Boue ab, welcher den Karpathensandstein mit den ihn theils 
begleitenden, theils untergeordneten Kalksteinen zwar ais 
eine sehr innig zusammenhangende Masse betrachtet, allein 
dcnnoch dieselbe in sehr yiele nach seiner Ansicht wohl un-
terscheidbarc Formationen theilt. Es mufs Jedem auffallen, 
dafs zwei mit einander reisende Geognosten, die beide die 
Al!pen genau liennen, so yerschiedenartigc Ansichten iiber die 
Karpathen zu gleicher Zeit aussprechen konnten. Hr. Boue 
haft allerdings die erlangten Resultate nicht wie Hr. Kefcrstein 
in ein Resume zusammengefafst, er hat aber im oben citirten 
Journ. de Geol. auf Pl. III. A und B. Pl. IV. sub A und C, auf 
Pl.Y. subB und C mehrere Gebirgsprolile yon den Karpathen 
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mitgethcilt, aus ilcnen man in Verbindung mit seiner Abhand-
lung seine Ansichten folgern kann. Er untcrscheidet an den 
nórdlichen Alpen wic in den Karpathen aufser dem eigent-
lichen Jurakalk drei Gebilde von Flótzkalk: 

den untern dunkeln Alpenkalk, den er geneigt ist der 
untern Abtheilung des Juragebildcs zu parallclisiren, 

den obern lichten, oft dolomitisclien Alpenkalk, analog 
dem obern Jurakalk, und 

den lichten weifsen und rothen Ammonitenkalk, der 
meist rnaucrfórmig aus Sandstein hervorrage (mein 
Klippenkalk). 

Die Sandsteine der Alpen und Karpathen vertheilt er in 
6 Abtheilungen oder Gebilde, namlich: 

in rothen Alpensandstein, 
in fucoidenfiihrenden Sandstein des Alpenkalks, 
in Wiener- oder Karpathen- oder Apenninen-Sandstein, 
in untern Grunsand, 
in obern Grunsand und 
in Molasse. 

Alle diese Gebilde sind ferner nach Ilrn. Boue's Ansicht 
folgendermafsen gelagert und mit einander yerbunden: 

1) Auf den krystallinischen sogenannten Urgebirgen der 
nórdlichen Alpen, der westlichen Karpathen und der Tatra 
folgt zunachst innig damit verkniipft der sogenannte ro the 
A l p e n s a n d s t e i n , aus rothen Schiefern , meist róthlichcm, 
sehr quarzigem Sandstein und breccienartigem Quarzfels zu-
sammen gesetzt,der sich nach oben mit unterm Alpenkalk ver-
bindet oder selbst mit diesem wechsellagert, wie in den Alpen 
bei Werfen, in den Westkarpathen bei Bela und an dcm gan-
zen Nordabhange der Tatra. — Er glaubt, dafs er zu parallc-
lisiren sey mit Keuper oder Lias-Sandstein; allein diefs ist 
hóchst unwahrscheinlich, wie ich erst weiter unten zeigen 
kann. Es folgt auf diesen Sandstein zunachst 

2) der untere dunklc Alpenkalk, der im Alter dem untern 
Jurakalk entsprechen soli. Damit wechsclnd, ihn meist iiber-
lagernd, folgt 
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3) ein fucoidenfiihrender Sandstein wie in den Salzbur-
ger Alpen zwischen Goli und Achenbach odei' im Koscielisker 
Thal in der Tatra. Mit diesem Sandstein yerbinden sich in 
den Alpen nach oben hin die Ablagerungen von Salzthon mit 
Gyps und Steinsalz (Hallein, Diirrenberg). Hr. Boue trennt 
diesen Sandstein vom Wiener- und Karpathensandstein, allein 
petrographisch und nach den Pllanzenresten ist zwischen ih-
nen durchaus kein wesentlicher Unterschicd. Dieser Sand-
stein und die alpinischen Salzablagerungen werden weiter be. 
deckt 

•i) von dem lichten jungern Alpenkalk, meist versteine-
rungsreich, oft dolomitisch, und dem obern Jurakalk sehr 
ahnlich, dem er parallel seyn móchte. Seine obern oder au-
lsern Schichten sind durch Wechsellagerung mit schieferigen 
grauen Mergeln, kalkigen groben Conglomcraten, Spharuliten-
oder Hippuritenkalk, oder mit Nummulitenkalk, vcrbunden 
wie am Untersberg, am Ausgange des Koscielisker Thals und 
bei Zakopane. — Es folgt hierauf im relativen Alter nach 
Hrn. Boue's Ansicht 

ó) der W i e n e r Sandste in oder Karpathensand-
s t e i n , der einerseits entweder unmittelbar auf jungern Al-
penkalk gelagert ist, wie in den bayerischen Alpen im Allgau, 
am Kahlenberg bei Wien, siidlich von Ipsitz bei Sillein, unweit 
Wag-Bestercze, und an der nórdlichen Tatrascite — oder an-
dererseits unmittelbar dem Mahren Jurakalk folgt, in der Ge-
gend von Ernstbrunn in Niederósterreich oder am nórdlichen 
Fufse der Bieskiden von Mahren bis nach Krakau. Die untere 
Abtheilung dieses Gebildes besteht meist aus grauen und 
schwarzen Mergeln, Mergelschiefer, dunkel gefarbten, bitu-
minósen Kalksteinen wie in der Gegend von Teschen und eben 
so auch in den Alpen, wechselnd mit glimmerigem und mer-
geligem Karpathensandstein, der dieselben Fucoiden fiihrt, 
wie der sub 3 erwahnte Sandstein. — Ich mufs hier einige 
Stellen aus Hrn. Boue's Abhandlung einschalten. Nach p. 62 
sagt er: „Am nórdlichen Fufse der Alpen herrscht ein mer-
geliges Gebilde von mergeligem Sandstein, sandigen Kalk-
schichten, schieferigem Thon, Mergel und Agglomeraten. — 



Nacfilrag zum VII. Capilel. 605 

Dieses ist mein W i e n e r Sandste in oder K a r p a t h e n - , 
A p e n n i n e n - oder F u e o i d e n - S a n d s t e i n . Er liegt auf 
dem Alpenkalk in nicht gleichformiger Lagerung z. B. in 
Bayern und bei Wien, oder yerbindet sich mit dem Alpen-
kalk durch Wechsellagerung oder durch Yermittelung yon 
sehr dichten , rothlichgelben und lichtgrauen Schichten, wie 
hei Waidhofen und im Amergau. Dieser yermittelnde Kalk-
stein ist oft kieselig, und gibt Schleifsteine wie in Bayern. 
Dieses Depot yon mehreren 1000 Fufs Machtigkeit zeigt in 
seiner untern Partie kalkige Agglomerate und sehr gute Koh-
len mit Abdriicken von Cycadeen, Farren, wie bei Ipsitz und 
in den Karpathen. In den Karpathen tlieilt sich dieses Ge-
bilde leicht in drei Massen: die untere ist yorziiglich kalkig 
und mergelig, die mittlere quarzig, und die obere enthalt 
Schichten eines eigenen Kalksteins, dem Buinenmarmor von 
Florenz ahnlich, ausgezeichnet durch zwei Ammonitenarten 
(St. Yeit, Podbiela), wovon sich eine auch bei Florenz findet, 
durch lange Belemniten, Terebrateln, Posidonien (St. Veit 
oder zwischen Kubin, Arva und Srznye in Ungarn), Lepa-
diten (Kudina, Yoirons) und F.ncriniten (St. Yeit, Vlarer Pafs). 
F.s ist ein weifscr oder rother dichter Kalkstein, oft mauer-
fórmig hervorragend und steile Thaler einschliefsend, daher 
ihn Hr. Pusch K l i p p e n k a l k genannt hat." — Er gibt hier-
auf die wichtigeren Punkte seines Yorkommens in den Alpen 
und Karpathen an. Es ist also der ammonitenfiihrende Klip-
penkalk ein uńtergeordnetes Glied des Wiener- oder Karpa-
then-Sandsteins; diese Lagerung hat ihm Hr. Boue auch in 
seinen Alpendurchschnitten gegeben, und doch betrachtet er 
ihn anderwarts ais einen geognostischen Horizont in den Kar-
pathen, wo er ihm seine Stelle anweist zwischen Karpathen-
sandstein im Liegenden und unterm Griinsand im Hangentlen. 
Weiter fahrt er fort p. 65: ,,Die aufsern Schichten dieser 
Sandsteinformation gehen allmahlich in. mehr charakteristi-
schen Griinsand iiber. Dieser Uehergang findet sich zu bei-
den Seiten der grofsen Undulationen des Terrains oder nur 
an einer von beiden Seiten. Im schonen Durchschnitte yon 
Teschen nach Sillein findet der Uehergang aus Wiener Sand-
stein in Griinsand statt zwischen Rudina und Czacza; in der 
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Mitte liegen Schichten des Grunsands fast horizontal." End-
lich. sagt er p. 70 sq.: „Die Classification des Wiener Sand-
steins scheint auf den ersten Anblick sehr leicht, wenn man 
annimmt, dafs der untere Alpenkalk zum Juragebilde gehóre; 
aber die Frage wird schwieriger durch seine Lage iiber gut 
cliarakterisirtem Jurakalk, welcher in getrennten Partien her-
yorragt auf einer Linie von Wien bis Krakau, bei Ernstbrunn, 
Staats, Falkenstein, Stiitzendorf, zwischen Klein-Schwcin-
barth und Nickolsburg, zu Latein bei Briinn, bei Kurowitz, 
Saiversdorf nordwestlich von Stramberg , bei Nieder-Schehi-
schowitz, zwischen Andrichau und Inwald, zu Sygneczow und 
zwichen Swoszowice und Podgórze." Er widerspricht aber-
mals p. 74 der Ansicht von v. Lill und mir, welche die Kalk-
steine von Sygneczow und Inwald nicht fiir wahren Jurakalk, 
sondern ais Einlagerungen im Karpathensandstein aus guten 
Griinden betrachten, und schliefst endlich p. ,75 mit der Mei-
nung: „Der Wiener- oder Karpathen-Sandstein liegt mithin 
unter dem eigentlichen Grunsand mit griinen Kórnern und 
iiber dem Alpenkalk und obern Jurakalk, und es kann seyn, 
dafs er analog ist den obersten Juraschichten, wie Kimeridge-
thon und Portlandkalkstein, und diese Annahme sey wahr-
scheinlicher, ais dafs man ihn noch mit dem Grunsand ver-
binde, weil die charakteristischen Versteinerungen des letz-
tern bis jetzt noch nicht im eigentlichen Karpathen- oder Wie-
ner Sandstein gefunden worden waren. 

Nach Hrn. Boue's Ansicht folgt in den Alpen und Karpa-
then auf den Wiener- oder Karpathen-Sandstein 

6) der G r u n s a n d , den er noch in einen untern und 
obern trennt. Dieser liege in den Alpen entweder unmit-
telbar auf dem Wiener Sandstein, wie im Allgau zwischen 
Nettenberg und den Griindten, oder, wo dieser fehlt, auf 
den nummulitenfiihrenden aufsern Schichten des obern Al-
penkalks, wie z. B. am Untersberg. In den Karpathen hin-
gegen liege meistens der Klippenkalk zwischen Karpathcn-
und Grunsand, dessen untere Abtheilung haulig mit mach-
tigen Kalkconglomeraten beginne. — Diese Trennung des 
Grunsands vom fucoidenfuhrenden Karpathensandstein ist 
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sehr hypothetisch, denn wenn wir Hrn. Boue's Durchschnitt 
von Werfen bis zum Kressenberg betracbten, so soli der 
Sandstein zwischen dem Untersberg und Saalthal, so wie 
weiter gegen Norden der am Kressenberg zum Grunsand 
gehóren, der dazwischen vorkommende Sandstein am Hógl 
hingegen Sandstein seyn. Der Zeichnung nach miifste die-
ser nun auf jenen oder in einer muldenfói-migen Yertiefung 
desselben liegen, konnte also natiirlich nicht altcr, sondern 
er miifste jiinger ais der Grunsand seyn, was Hrn. Boue's 
Uehauptung widerspricht. Nach dem schónen Gebirgsprofil, 
das Hr. v. Lill in Leonhards und Bronns Jahrbuch fiir 
Mineralogie, Geognosie etc. Ir Jahrg. 2s Heft von der Gegend 
zwischen Werfen und Teisendorf mitgctheilt hat, soli eben-
falls der Sandstein hinter Salzburg und von Kressenberg 
zusammengehóren und eine Muldę bilden, in welcher der 
Sandstein von Hógl analog dem Karpathensandstein mit Fu-
coiden liegt. Es scheint mir daraus bestimmt hervorzugc-
hen, dafs beide Saudsteinarten n i cht ais Formationen ge-
trennt werden kónnen, dafs sie yielmehr ais ein Ganzcs zu 
betrachten sind, in welchem gewisse Schichten, wie die von 
Kressenberg, nur reicher an Fetrefactcn wie andere Schich-
ten sind. Wenn man auch alle Sandsteine iiber dem untern 
Alpenkalk petrographisch nach ihrer aufsern Yerschiedenheit 
unterscheiden kann, so mufs ich doch nach Hrn. v. Lills Mit-
theilungen schlielsen, dafs eigentlich alle die Sandsteine, die 
er in seinem Prolile mit No. 5, 6, 11, 12, 13 und 14 bezeich-
net hat, alle zusammen e i n e Hauptformation bilden, in wel-
cher der obere Alpenkalk vom Untersberg, ebenso wic der 
Klippenkalk, nur untergeordnete Massen formiren. — Die ge-
gcntheilige Annahme fiihrt zu grofsen Widerspriichen, denn 
wenn der Sandstein von Hógl mit Fucoiden gleich dem Kar-
pathensandstein ist und auf dem Kresscnberger Sandstein liegt, 
den Graf Munster seiner Petrefacten wegen selbst fiir tertiiir 
ansprach, so miifste ja Hrn. Boue's Classificirung des Karpa-
thensandsteins in der obern Abtheilung des Juragebildes offen-
bar irrig seyn. Wenn man hingegen alle diese Sandsteine 
ais ein Gebilde betrachtet, welches hier und da auf wahrem 
feuerstcinfiihrendem Jurakalk, an andern Punkten auf Alpen-
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jkalk ruht, der im Alter wenig oder gar nicht vom Jurakalk 
abweichen wird, und welches nacli oben zu Schichten ein-
schliefst, welche dem Plauer Kalk oder der untern Kreide an-
gehóren, so ergibt sich ganz ungezwungen, dafs dieses ganze 
Sandsteingebikle an den Alpen und Karpathen zusammen ein 
Aequivalent der Griinsandformation ist, die auch anf allen an-
dern Punkten ihres Yorkommens petrographisch sehr ver-
schieden sich gestaltet ais Walderthon, Eisensand, wahrer 
Griinsand, Quadersandstein und gruner Mergel. 

Endlich soli 
7) iiber allen jenen Gehilden am Fufse der Alpen die 

grofse Formation der Molasse liegen , die theils jenen Sand-
steinen sehr ahnlich ist, theils yerhunden erscheint mit den 
grofsen Massen der Nagelfluh in der Schweiz oder mit Mu-
schelsandsteinen und Mergeln von sehr jugendlichem Ansehn. 
— Auch dereń Lagerung und Altersbestimmung ist noch im-
mer nicht ganz zuverlassig ermittelt. So viele Beweise da zu 
seyn scheinen, sie ais ein oberes tertiares Gebilde, analog 
den subapenninischen Mergeln zu betrachten, so mufs es doch 
sehr auffallen, dafs Keferstein nach seinen neuesten Unter-
suchungen ebenso, wie friiherEbel und K. v. Raumer, zu dem 
Resultate gekommen seyn will, dafs Molasse und Nagelfluh 
zwischen Jurakalk im Liegenden und Alpenkalk im Hangen-
den gelagert, mithin nicht tertiar sey, sondern sich ebenfalls 
dem grofsen Sandsteingebilde zwischen Jurakalk und Kreide 
anschliefse. — Hr. Boue will nun viele Sandsteine am Fufse 
der Karpathen sammt der ganzen karpathischen Salzformatiou 
der Molasse zurechnen, woron aber weder Hr. v. Lill noch 
ich eine Ueberzeugung gewinnen konnten. Vcrgleichen wir 
nun damit noch den hoclist lehrreichen Aufsatz des Hrn. 
v. Lill: E in D u r c h s c h n i t t aus den A lpen mit Hin-
deutung auf d ie K a r p a t h e n * ) , so ist er iiber die Tren-
nung, Lagerung und Vergleichung der Felsgruppen iiber dem 
Urgebirge zufolgendem Resultate gelangt, das ich ganz kurz in 
nachstehendertabellarischerUebersicht zusammengestellthabe. 

*) In v. LEONHARD'S und Bnoss's Jahrbueh der Min. etc, dr Jalir-
gang, 1830. 2s Heft. p. 153 — 220. 
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Lill, der den Karpathensandstein genauer wie jeder andere 
Geognost in seiner ganzen grofsen Ausdchnung kannte, ist 
also mit mir einyerstanden, d a f s d e r s e l b e v o n den pe-
t r e f a c t e n r e i e h e n und d u r c h gr i ine K ó r n e r und 
F a r b u n g a u s g e z e i c h n e t e n u o r z n g . r t o e i j e G r w / j . f a / ł * / 
g e n a n n t e n G e s t e i n e n w e d e r in der H ó g l - G r u p p e 
(zwischen Salzburg und Kressenberg), n o c h in den K a r -
p a t h e n s c h a r f g e t r e n n t w e r d e n k o n n e , s o n d e r n 
mit j e n e n z u s a m m e n ais ein Gebilde b e t r a c h t e t 
w e r d e n miisse. 

Man erlaube mir in Bezug darauf und in Bezug auf die 
karpathischen Salzgebilde noch einige Ausspriiche Lills hin-
zuzufiigen: 

P. 208- ,,Aus allen diesen Andeutungen entnehmen wir 
einerseits den Yerband der Steinsalzlagerstatten mit Felsglie-
dern des Karpathensandsteins, welche von diesen zu trennen, 
ich bis jetzt keine Móglichkeit einsehe — andererseits aber 
eine innige Yerkniipfung derselben mit tertiaren Felsarten 
und dereń organischen Einschliissen, welche sich der Mo-
lasse oder dem Subapenninen-Thon anschliefsen! -— Ich be-
kenne gleichwohl, dafs mir die unhedingte Einreihung des 
karpathischen Steinsalzes unter die bemerkten tertiaren For-
mationen, wie sie Hr. Boue jetzt annimmt, noch immer be-
denklich scheine." 

P. 218. „Was sich uns somit an demNordrande des Tatra-
gebirges iiber den grunsandartigen Schichten ais den unter-
sten Theil des Karpathensandsteins scheinbar dargestellt hat, 
betrachtet Hr. Boue ais den obern, noch zum Griinsand gehó-
rigen Theil denselben, und vereinigt auf der andern S^ite 
den untern Theil des Karpathensandsteins mit der Juraforma-
tion. Allein ich mufs gestehen, dafs es mir sehr s c h w e r 
f a l l e n w u r d e , j ene S c h i c h t e n des K a r p a t h e n s a n d -
s t e i n s , w e l c h e den s a n d i g e n N u m m u l i t e n k a l k 
i i b e r l a g e r n , v o n d e r u b r i g e n M a s s e des K a r p a -
t h e n s a n d s t e i n s zu t r e n n e n , und ich kann mich noch 
nicht fiir iiberzeugt ansehen, dafs diefs wirklich die obern — 
zu einer jiingern Gruppe gehórigen — Schichten seyen, und 
z war um so weniger, ais die am entgegengesetzten nordwest. 

3 9 * 
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lichen Rancie in den Umgebungen von Teschen auftretenden 
kalkigen Schichten des Karpathensandsteins, libei' welchen 
dann die mehr rein ausgeschiedenen grofsen Massen des Sand-
steins abgelagert erscheinen, ebenfalls dieselbe Gryphaea co-
lambd, wie der Nummulitenkalk und der kieselige Sandstein 
(Orłowa) enthalten, und iiberdiefs der Sandstein seTbst Num-
muliten fiilirt (Mislenice)." 

„Ebenso schwierig scheint mir die Auffindung derGranz-
linie zwischen Molasse und Karpathensandstein, wie sie Hr. 
Boue annimmt, und man wurde sich ohne Zweifel dabei ófter 
in dieselbe Yerlegenheit versetzt finden, wie Hr. Studer an 
dem siidostlichen und siidlichen Rande der Alpen." 

Betrachten wir ferner die von Hrn. Boue mitgetheilten, 
oben citirten Durchschnittszeichnuńgen aus den Karpathen 
genau, so mufs Jedem, der die Tatra, Bieskiden und West-
karpathen einigermafsen genau und aus eigener Ansicht kennt, 
Manchcs in diesen Zeichnungen ais sehr zweifelhaft oder ais 
irrig dargestellt erscheinen. Diefs mufs ich um so mehr be-
riihren, ais diese Bilder bei Andern, welche die Karpathen 
nicht selbst sahen, sehr unrichtige Yorstellungen hervorrufen 
kónnten. 

1) Auf pl. II, welche die angewendeten Bezeichnungen 
der Gesteinsarten erklart, sind sub Nr. 11 und 13 zwei yer-
śchiedene Zeichen fiir Karpathen - und Wiener-Sandstein an-
gegeben, welche doch Hr. Boue selbst fiir einerlei erkennt. 
Das Zeichen fiir Karpathensandstein ist aber nur ein ein-
zigcs Mai, und zwar auf pl. III im Durchschnitte bei Rela, 
und auf derselben Tafel im Durchschnitte von Tyrhova zu 
beiden Seiten des Rieka-Thals das Zeichen fur Wiener-Sand-
sjein gebraucht. Den, der die Gegenden nicht kennt, kann 
diefs sehr leicht irrefuhren; er mufs meinen, dafs beide Zei-
chen verschiedene Gesteine bezeichnen sollen, und doch ist 
zwischen beiden auch nicht der geringste Unterschied. 

Auf pl. IV, A ist ein Hauptdurchschnitt durch die Nord-
karpathen von Krakau bis zur Tatra gegeben. Hier ist der 
Jurakalk von Krakau, unter der Salzmulde von Wieliczka fort-
setzend, so gezeichnet, dafs er sich dahinter bei Sygneczow 
wieder bis zu Tage heraushebe. Diefs ist geradezu f a l s eh, 
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und blofs nach der individuellen Ansicht Hrn. Boue's idcalisirt. 
Auf solche Art Gebirgsdurchschnitte zu zeichnen, mufs der 
Wissenschaft anstatt Nutzen nur Schaden bringcn. — Wolier 
weifs Hr. Boue, dafs der Jurakalk unter dem ganzen Wie-
liczker Salzgebirge fortsetzt? Ist dasselbe auf einem cin-
zigen Punkte durchteuft worden? Die Grubcn von Wieliczka 
lehren davon nichts, sondern das siidliclie Einfallen auch der 
hangendsten Schichten beweist vielmehr, dafs das Wieliczker 
Salzgebirge auf Jurakalk gelagert mit ihm gleiclifdrmig in dio 
Tiefc fallen und vom Sandsteingebirge bedeckt wird. Der 
Kalkstein von Sygneczow ist vom Kraliauer Jurakalk durch 
manche Eigenheiten unterschieden, ist eingelagert im Kar-
pathensandstein, den hier Hr. Boue zu Molasse macht, ganz 
ebenso wie der Klippenkalk Lagermassen im Karpathensand-
stein bildet. Wenn die Natur mit Hrn. Boue's Zeichnung 
ubcrcinstimmte, so wiirde seine vermeintliche Molasse vom 
Sygneczówer Kalkstein cinerseits nach Norden, andcrerscits 
nach Siiden fallen miissen; allein die Schichten fallen bcider-
scits constant nach Siiden, mithin kann auch jene Erhebung 
des Kalksteins in dcm Mafse nicht stattfinden. Gar zu auf-
fallend falsch ist es aber weiter, dafs Boue seinen Sygneczó-
wer (Jura-) Kalk nach Siiden hin so abfallen lafst, dafs die 
Stadt Mislenice unmittelbar auf ihm oder auf der Granze zwi-
schen ihm und dem Karpathensandstein stehe! — W o hat 
Hr. Boue bei Mislenice Jurakalk gesehen? Es existirt dort 
auch nicht die geringste Spur davon, und die gezeichnete Auf-
lagerung seiner Molasse auf den Karpathensand, beide mit 
siidlichcm Schichtenfall bei dieser Stadt, existirt nur in der 
Phantasie; denn man kann gar deutlich dic Schichten des 
Sandsteins vom Berge Tolin und andern auf dem nordlichen 
Raba-Ufer, dic B. noch zu Molasse rechnet, am entgegenge-
setzten siidlichen Ufer der Baba unter d i c auch von ihm 
fiir Karpathensandstein angesprockcnen Sandsteine einfallen 
sehen, welche die Berge Kotuń, Kamiennik etc. bilden. 
Wenn ferner im Durchschnitt der Zug der Bicskiden zwischen 
Mislenice und der Tatra ais aus Wiener - oder Karpathensand-
stein angegeben ist, worin nur die cingelagerte Masse des 
Klippen - oder Ammonitenkalks von Szaflari eine Unter-
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breehung macht, so war diefs der Natur gemafs; spater aber 
auf pl. Y corrigirte Hr. B. den Durchsehnitt und gibt an, dafs 
der Sandstein, welcher die łlache Gebirgsmulde zwischen 
dem Kalkstein von Szaflari und dem Nummulitenkalk der 
Tatra ausfiille, nicht zum Wiener-Sandstein, sondern zum 
Griinsand gehóre. Diese vermeintliche Correction ist aber 
blofse Hypothese. Ich habe die Schluchten, welche den Klip-
penkalkzug zwischen Szaflari und Rogoźnik durchschneiden, 
besucht, und ich kann versichern, dafs der Sandstein zu bei-
den Seiten dieses Kalkzugs ganz derselbe ist. Zwischen 
Szaflari, Koscielisko und Poronin zeigt sich auch n i c h t eine 
Schicht, welche dem Gestein oder den Versteinerungen nach 
eine Vergleichung mit gemeinem Griinsand oder Quadersand-
stein zuliefse; vielmehr herrscht langs dem ganzen Thale des 
Biały Dunajec der ausgezeichnetste Karpathensandstein, glim-
merreich mit seinen vielen zerrissenen verkohlten Pflanzen-
resten und diejenigen Schichten, die von der Gebirgskólie 
bei Bukowina langs Meer, Poronin und dem langen zerstreuten 
Dorfe Zakopane zunachst auf tatrischem Alpen - und Nummu-
litenkalk aufliegen, sind durch ihre ausgezeichnete Wechsel-
lagerung mit grauen, feinen Mergelschiefern und nach ihrem 
ganzen iibrigen petrographischen Bestande der untern Ab-
theilung des Karpathensandsteins am Nordrande des Gebirges 
zwischen Andrichau und Jordanow, oder zwischen Teschen 
und Jablunka so gleich, dafs jeder Unbefangene sie beide fiir 
identisch und correspondircnd erkennen mufs. Diese Schich-
ten driieken gerade den Typus des wahren Karpathensand-
steins am besten aus. Wodurch soli also ihre Trennung von 
den Schichten zwischen Mislenice und Szaflari gerechtfertigt 
-wei'den? — Nur durch die Idee des Hrn. B., dafs der Klip-
penkalk einen geognostischcn Horizont, eine Zwischenlage-
rung zwischen altermKarpathensandstein und Griinsand in den 
Karpathen bilde, wahrend er denselben Kalkstein doch selbst 
ais eingelagert im Wiener- oder Karpathensandstein , z. B. 
am Kahlenberg bei Wien oder bei Drietoma unweit Trent-
schin ganz richtig angibt. Yon dem vermcintlichen untern 
Griinsand zwischen Szaflari und der Tatra will Hr. B. nach 
sciner Zeicjmung noęh gewisse Sęhięlneo trennen, die er ais 
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obern Griinsand bezeichnet. Er scheint dazu die blau-
lichen Thonmergel mit schwachen Lignitflotzen bei Csimhoya 
und im schwarzen Dunajec-Thale bei Podczerwone zu rech-
nen. Allein ahnliche schwache Lignitflótze (muschelige Moor-
hohle) linden sich hier und da auch im gemeinen Karpathen-
sandstein, und ich habe nirgends in jenen Gegenden einen 
Deweis dafiir linden kónnen, dafs in der Nahe der Dunajec-
Thaler die obern Schichten yon den untern ais eigenes Ge-
bilde getrennt zu werden yerdientcn. Diese Trennung scheint 
mir ohne Bedeutung zu seyn, weil in jeder Formation sich 
obere jiingere yon tiefer liegenden altern Schichten unterschei-
den lassen. 

3) Auf pl. IV. C. hat Hr. B. einen Durchschnitt durch die 
Westkarpathen gezeichnet vom Waag-Thale bei Trentschin 
iiber Drietoma bis zum March-Thal in Mahren. Nach dem-
selben besteht die Hauptmasse des Gebirgs aus Wiener- oder 
Karpathen-Sandstein, dessen Schichten gegen Osten nach dem 
Waag-Thal einfallen , darin sey Ammonitcnkalk cingelagert, 
der sich iiber jenem Sandstein nochmals wiederhole. In des-
sen Hangendem folgę sodann bei Drietoma bis zum Waag-
Thale blofs gleichlórmig geschichleter alterer Griinsand. — 
Ganz anders schildert Hr. Keferstein diesen Durchschnitt. 
Er sagt l. c. p. 140: „Hinter Drietoma zeigc sich ein weifser, 
quarziger Sandstein, theils in wahren Quarzfels ubergehend, 
theils von conglomeratartiger Structur, wechselnd mit tlioni-
gem Sandstein und eisensebiissigem Thon. Die Schichten 
siiinden in der Mitte fast senkrecht, und neigten sich weiter-
hin gegen Westen. Unmittelbar auf den Quarzfels folgę so-
dann bis nach Mahren das Gebilde von grauem Mergelsand-
stein, welches dem Wiener Sandstein ganz entspreche, und 
der wahre Karpathensandstein sey. Weil nun auf der an-
dern Scite auch eine Partie von Karpathensandstein auf dem 
(^uarzfels ruhe, so wiirde man anzunehmen haben, dafs in dein 
Karpathensandstein hier der Ouarzfels ein untergeordnetes 
Lager bilde, obwohl das Gestein selbst mehr mit dem der Mels-
formation iibereinstimme." — Wie yerschieden? Was Hr. B. 
fiir Griinsand, also fiir jiinger ais Karpathensandstein anspricht, 
betrachtet Hr. K- fwv oUer; selbst dem Melssandstein ahnlich 
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und von untergeordnetem Ammonitenkalk erwahnt Hr. K. gar 
nichts. — Yergleiche ich damit meine eigenen Beobachtun-
gen im Thale von Drictoma, so stimmen sie weder mit denen 
von B. noch mit denen von K. vóllig uberein. Das etwa eine 
Viertelstunde weite, mit Alluvionen ausgefiiUte Waag-Thal bei 
Trentschin in der Bichtung gegen Westen verlasscnd, erhebt 
sich das Gebirge bei Zablath und Ribare. Der Berg, iiber 
weichen der Fufsweg von Ribare ins Thal von Drietoma 
fiihrt, besteht aus gelblichcm gemcinem Karpathensandstein, 
der am Abhange gegen Drietoma herab auf grauem Kalkstein 
aufliegt, der einigemal mit Karpathensandstein zu wechseln 
schcint. In Drictoma selbst am linken Thalgehange zeigen 
sich Felsen von róthlichem sandigem Kalkstein, der mit dun-
kelblutrothem, sehr eisenschiissigem , schieferigem Letten 
wechsellagert. Dic Schichten stehen hier allerdings zum Theil 
fast senkrecht, oder neigen sich stcil in h. 9. gegen Siidost, 
d. h. gegen das Waag-Thal. Dieser Kalkstein gehort bestimmt 
zum Klippenkalk, denn es finden sich ahnliche eisenschiissige 
Kalkschichten auch in dem Klippcnkalkzug zwischen Rogoźnik 
und Szaflari und im Arvaer Comitat. Im Liegenden dessel-
ben folgen Schichten von grauem und selbst Schwarzem Kalk-
stein , schwarzen Mergelschiefern und glimmerigcm, quarzi-
gem Karpathensandstein, die hier alle ebenso wie in der Ge-
gend von Teschcn. mit einander mehrmals wechsellagern. 
Oberhalb Drietoma kommen im Thale Felsen von grauem, 
marmorirtem Kalkstein zum Yorschein, der mehr dem Alpen-
kalk bei Trentschin ais dem Klippenkalk gleicht, und noch 
weiter aufwarts gegen dic erste Sagemiihle hin liegt dieser 
Kalkstein auf gelblichgrauem, theils sehr quarzigem, theils 
mergeligeni gcmeincm Karpathensandstein, der nun nach We-
sten hin herrschcnd bleibt, und dessen Schichten ziemlich 
steil b. 7 — 8 nach Ost fallen. Manche davon sind so rein 
quarzig wie (^uarzfcls, aber es lafst sich nicht rcchtfertigen, 
diese, wie Hr. 1{. will, vom iibrigen Sandstein zu trennen. 
Steigt man am linken Thalgehange auf, so sieht man grofse 
klippenartige Felsen von Ammoniten- oder Klippenkalk mauer-
fórmig aus dem Sandstein sich erheben, die hier an cinigen 
Punkten deutlich auf Sandstein zu ruhen scheinen. Folgt man 
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ihnen, so triHt man in ihrer Niihe,' im Hinahsteigen gegen das 
Dorf Zlatouscie, aus Kalkstein eine etwas nach Schwefel rie-
chende Sauerquelle abfliefsen, welche die Klippenkalkziigc in 
den nordlichen Karpathen so oft begleiten. — Das Gebirge 
ist also in diesem Durchschnitte ganz einfach construirt. Es 
besteht aus Karpathensandstein mit untergeordneten dunkeln 
Kalkschichten und machtigereni lichtem Klippenlialk. Der 
Sandstein bleibt sich im Grofsen iiberall gleich , und es ist 
durchaus kein Merkmal vorhanden, nach dcm man nach B's. 
Ansicht die Sandsteine im Hangenden des Klippenkalks (ais 
Griinsand) von denen im Liegcnden des Kalkstcins (ais Wie-
ner Sandstein) trennen konnte. 

4) Der Durchschnitt von Nimnicz bis Rajetz auf pl. V. B. 
stimmt nach meincn Beobachtungen nicht mit der Natur uber-
ein. Bei Orlova oder Podhragy im Waag-Thalc liegt der san 
dige Kalkstein und kalkige Sandstein, welchc die Gryphaea 
columba so zahlreich entbalten, n i cht auf Conglomerat-
schichlen auf, wie Hr. B. gczeichnet hat. Diese Conglome-
ratmassen dehnen sich auch gar nicht von Precscn bis ins 
Waag-Thal obne Unterbrechung aus, denn in dem Thalc, wel-
ches von Wag Bestercze nach Precsen fiihrt, stelit in der 
Thalsohle deutlich Karpathensandstein zu Tage, und der Am-
monitenkalk des Manin durchsetzt das Thal selbst zwar nicht, 
ragt aber auf dessen nórdlicher Seite aus dcm Karpathensand-
stein hervor. Erst zwischen diesem Kalkzug und Precsen zei-
gen sich die Conglomeratmassen, dereń Schichten aber hier 
ganz gestiirzt sind, und meist vóllig senkrecht stehen. Ueber-
haupt trennt Hr. B. diese Conglomerate viel zu scharf vom 
Alpenkalk. 

5) Endlich enthalt der pl. V. C. gezcichnete Durchschnitt 
vom Oder-Thal im Fiirstenthume Teschen bis zum Waas-D 
Thale bei Sillein einige wesentliche Irrthiimer. Hr. B. gibt 
ais unmittelbares Grundgebirge des ganzen Karpathensand-
steins bei Nieder-Schebischowitz westlich von Teschen Jura-
kalkstein an. Dort ist aber wahrer Jurakalk nicht vorhanden, 
sondern der Kalkstein daselbst, so wie im ganzen Fiirsten-
thume Teschen, meist durch dunkle, oft schwarze Farbung 
ausgezeichnet, bildet offenbar die untern Glieder der Karpa-
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thensandstein-Formation, und stelit in beharrlicher Wechsel-
lageimng mit Karpathensandstein. Schon Hr. v. Lill hat ganz 
richtig angegeben, dafs der Kalkstein von Schebischowitz, 
ebenso wie der von Inwald, Stramberg und Sygneczow im 
Karpathensandstein eingelagert ist. So nahe nun im relatiyen 
Alter diese Kalksteine dem Jurakalk stchen mógen, so wenig 
ist man doch berechtigt, den Kalkstein von Nieder-Schebischo-
witz liir wahren Jurakalk auszugeben. Schon die Wechsel-
lagerung mit schwarzen Mergelschiefern spricht dagegen, 
ebenso der Mangel derjenigen Petrefacten (Ammonit. planu-
la/us, Terebrat. oblic/mis, giganteus, bicaniculatas, Ananchiles 
ovata, Spatangus cor anguinum), welche den wahren Jurakalk 
bei Krakau und weiter gegen Nordwest in Polen charakteri-
siren. Ganz widernatiirlich ist ferner bei Nieder-Liebisch 
iiber jenem Kalkstein mit gleichformiger Schichtung ein Sand-
stein angegeben, den Hr. B. obern Griinsand nennt. Dieser 
Sandstein liegt ganz bestimmt unter dem Kalkstein von Schebi 
schowitz, und es ist kein Mcrkmal yorhanden, das denselben 
vom Karpathensandstein unterscheiden liefse. Die angedeu 
tete Aufsetzung auf den Kalkstein ist nur- hypothetisch. Be-
zeichnet man ihn nach seinem Ansehen ais Karpathensandstein, 
so folgt von selbst wieder, dafs jener Kalkstein in demselben 
eingelagert ist, und so yerhalt es sich nicht blofs hier , son-
dern an yielen andern Punkten im Fiirstenthum Teschen wirk-
lich. — Der Gegenfliigel des Klippenkalks von Rudina sollte 
ungeftihr in der Gegend von Czacza zu Tage kommen, wenn 
er wirklich eine solche Muldę machte, ais es Hr. B. voraus-
setzt. Da er aber dort nicht erscheint, so meint Hr. B., es 
moęhte der Kalkstein von Seypusch (Żywiec) dazu gehoren. 
Auf diese Hypolhese gestiitzt, gibt Hr. B. geradezu den Kalk-
stein von Seypusch ais Klippen- oder Ammonitenkalk auf sei 
ner Zeichnung an, so wie auch ich friiher irrig annahm, und 
bezeichnet seiner Ansicht gemiifs den Sandstein in desseri 
Liegendem ais Karpathensandstein, den in dessen Hangendem 
ais Griinsand. Eine genauere Untersuchung dieses Kalksteins 
ist dieser Annahme ganz entgegen. Der mit Bitumen iiber-
ladene Kalkstein von Seypuscli, mit diinnen Schichten von 
^runlięh-grauetn Mergel und sehr glimmeiigem Karpathensąnd-



J\achtrag zum VI f. Capitel. 6 1 9 

stein wechselnd, ist genau derselbe, wie im ganzen Fursten-
thume Teschen ; er und seine Mergelsehichten sind der reichste 
Fundort der Fucoiden, welche diese Formation auszeichnen, 
sic linden sich im Hangenden und im Liegenden desselben, 
hier bis nach Biała hin; er hat auch nicht die mindeste Aehn-
lichkeit mit dem weifsen, lichtgrauen und rothen Klippenkalk, 
er enthalt auch nicht eine Spur von den vielen Nautiliten, Am-
moniten, Encriniten, Terebrateln etc., welche den letztern 
auszeichnen. — Kurz man kann nicht leicht etwas Unahnliche-
res linden, ais Klippenkalk und Seypuscher Kalkstein. Dieser 
Theil seiner Zeichnung mufs ais vóllig fa lsch gestrichcn 
werden. Der Sandstein im Hangenden des Seypuscher Kalk-
steins ist so ausgezeichneter Karpathensandstein, ais der in 
seinem Liegenden. Hatte ihn Hr. B. aufwarts im Sola-Thale 
verfolgt bis wieder zur ungarischen Granze, so wiirde er sich 
wohl leicht von seinem Irrthum iiberzeugt haben , denn ich 
habe wenigstens in diesem ganzen Gebirgsstrich auch nicht 
eine Spur von wahrem Grunsand gesehen. 

Nachdem ich im Yorhergehenden die Meinungen der 
HH. Boue und Keferstein iiber die Lagerung und Deutung der 
karpathischen Flótzformationen dargestellt und zugleich an-
gedeutet habe, wie die von Hrn. Boue gezeichneten Gebirgs-
durchschnitte nicht iiberall mit der Natur iibereinslimmen, so 
gehe ich nun dazu iiber, nach meinen eigenen jiingsten Beob-
achtungen, die Ansichten zu berichtigen, die ich fruher im 
siebenten Capitel dieses Werks iiber jene Formationen auf-
gestellt habe. — Da ich fruher den Jurakalkstein von Krakau 
fur jiinger ais Karpathensandstein ansprach, den Teschner 
Kalkstein ais Liaskalk betrachtete, und eine Trennung des 
Karpathensandsteins von der gallizischen Steinsalzbildung da-
mals, wie nGch jetzt, nicht zugestehen kann, so sind vorerst 
vier Hauptfragen naher zu priifen, namlich: 

I. Wie ist der Krakauer Jurakalkstein gegen den Karpathen-
sandstein und die gallizische Salzformation gelagert? 

• II. Welche Spuren von der Fortsetzung der gallizischen 
Salzbildung linden sich von Wieliczką gegen Norderł 
und Wpsten? 
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IH. Sind hinlangliche Griinde vorhanden, um die gallizi-
scheSalzformation und die damit zuniichst yerbundeneri 
Sandsteine von dem iibrigen Karpathensandstein ais 
eine noch jiingere Formation zu trennen? und 

IV. Wie verhalten sich die in den Bieskiden, in den 
Westkarpatheri und an der Tatra auftretenden iibri-
gen Kalksteingebilde gegen den Karpathensandstein 
in ihrer Lagerung? 

Ad I. 
W i e ist d e r Krakauer Jurakalkste in gegen den 

b e n a c h b a r t e n K a r p a t h e n s a n d s t e i n und d ie gal-
l i z i s c h e S a l z f o r m a t i o n g e l a g e r t ? 

Die Frage, ob der Jurakalkstein bei Krakau unter oder 
iiber dem Karpathensandstein und den Wielicżker Salzilótzen 
Iiege, ist eine lange streitig gewesene Frage, weil di-
recte Beobaclitungeu iiber diese Lagerung sehr erschwert 
sind. Ich hatte aus meinen friiheren Beobachtungen getol-
gert, dafs der Jurakalk jiinger ais die beiden andern ge-
nannten Gebilde sey; andere Geognosten hingegen stellten 
die entgegengesetzte Meinung auf, und defshalb war eine 
Revision und Erweiterung der Beobachtungen, welche Auf-
schlufs iiber den streitigen Punkt gewahren kónnten, durch-
aus nothig. 

Auf dem nordlichen Ufer der Weichsel im Kónigreich 
Polen und dem Freistaate Krakau sieht man in der unmit-
telbaren Nahe des Jurakalks nirgends Sandstein; es findet 
sich ein solcher nur von Alluvionen bedeckt zu Nenkano-
wice bei Nowe Brzesko und von da etwas weiter unter-
warts im Weichselbette, vom nachsten Jurakalk 3 Meilen 
entfernt. Die in diesem Nenkanowicer Sandstein zur Auf-
suchung von Steinsalz angestellten Bohrversuche: 

zu Nenkanowice bis 533 Fufs Tiefe, 
zu Złotniki 1 Meile von jenem gegen Westsiidwest bis 

zu 334 Fufs Tiefe, und 
zu Pobiednik wielki, von jenem wieder '/, Meile weiter 

gegen Westsiidwest hart an der Granze des Freistaats 
Krakau bis zur Tiefe von 576 Fufs 
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haben iiber die Lagerung dieses Sandsteins nichts entschie-
den, weil man nirgends bis jetzt sein Grundgebirge er-
reichte. Yergleicht man aber diesen Sandstein petrogaphisch 
mit dem zunachst jenseits der Weichselniederung in Galli-
zien zwischen Krakau und Izdebnik, bei Rybierczów, siid-
dstlich von Szwoszowice bei Raysko, hinter Wieliczka an 
den Bergen gegen Sierza und Lednicc, liings der Chaussee 
von Wieliczka nach Gdów und siidlich von Bochnia in den 
Yorbergen gegen Wiśnicz anstebcnden Sandstein, der mit 
dem im hohern Gebirge yorkommenden Karpathensandstein 
identisch ist, so stimmt der Nenkanowicer Sandstein damit 
so vollkommen uberein, dafs derselbe ganz bestimmt eben-
falls dem Karpathensandstein beizuzahlen ist. Hier wie dort 
ist das Gestein ein blaulicher Sandstein von theils kalkig 
mergeligem, theils quarzigem Bindemittel, meist von aus-
gezeichnet sehieferiger Textur, oder mehr dicht ais rliom-
boidisch springend. Glimmer und verkohlte, meist zerris-
sene Pflanzenrcste, unter denen man bei Wieliczka deut-
liche Fucoiden erkennt, kleine Splitter von bituminosem 
Holz und Kórner einer gagatartigen, muscheligen Braun-
kohle zeichnen diesen Sandstein vorziiglich aus. Mit ihm 
wechselt bei Nenkanowice und Pobiednik grauer mcrgeliger 
Schieferthon oder wirklicher Mergelschiefer ebenfalls mit 
verkohlten Pflanzenresten, welcher vóllig dem grauen und 
schwarzen murben Mergelschiefer entspricht, der in den 
ganzen Nordkarpathen theils ais schwache Zwischenschich-
ten, theils ais miichtige Massen mit dem Kaipathensandsteiri 
wechsellagert. 

Da ferner zwischen Pobiednik und Krakau sich eben-
falls nicht ausrnitteln lalst, wie sich jener Sandstein zum 
Jurakalk verhalt, so mufs man dazu einen andern Weg ein-
schlagen, und zuerst die iiufserste siidliche Granze des Jura-
kalks aufsuchen. — Geht man vom Stadtchen Miechów in 
Polen gegen Siiden nach Krakau, so trifft man in Iwano-
wice und von da im Dlubnia-Thale herab bis Michałowice 
in der Thalsohle den feuersteinreichen festen Jurakalkstein. 
Er ist hier bedeckt mit Kreidenmergel, der gegen Osten 
nach Słomniki und Proszowice hin ein weiteres Auffinden 
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des Jurakalks nicht gestattet. Wendet man sich von Mi. 
chalowice siidwestlich nach dem durch seine schónen Kalk. 
felsen bekannten Oycower-Thale, so sieht man bei.Prenko-
wiee den letzten anstehenden Jurakalk in diesem Thale. 
Diefs ist aber dennoch nicht seine siidliche Granze, denn 
jenseits der flachen mit Lehm bedeckten Niederung dies-
seits Krakau besteht der Berg Wawel, worauf das Schlofs 
von Krakau stelit, und jenseits der Weichsel der Berg von 
Podgorze, der den Krakus-Hugel tragt, wieder aus Jura-
kalk. Wir wissen ferner, dafs die Bergkette am nordlichen 
Weichselufer von Krakau westwarts, Avorauf Bielany, Klo-
ster Tyniec, Czernichów und Kamin stehen, ebenfalls nur 
aus Jurakalk besteht. Bei Mirów unterhalb Alwernia en-
digt sie, denn weiter gegen Westen nach Schlesien hin 
treten die Steinkolilenformation und Berge des erzfiihren-
den Muschelkalks beinahe bis an die Weichsel. Yon Mirów 
bis zum Einflusse des Skawina-Bachs in die Weichsel be-
zeichnet mithin das Weichselthal die siidliche Granze des 
Jurakalks, nicht so weiter ostlich, denn in dem Dreieck 
zwischen Skawina, Krakau und Wieliczka liegt jene Granze 
weiter siidlich, ais man bisher angenommen bat. Die ge-
naue Kenntnifs dieser Gegend ist aber fiir uns besonders 
wichtig, weil nur hier Karpathensandstein mit dem Jurakalk 
zusammengranzt. 

Geht man vom Jurakalk bei Podgorze gegen Prokocin, 
so trifft man schon bei Wola Duchacka schwarzen fetten Thon 
mit dichten Gypsknollen, der dem Wielicżker Salzgebirge an-
gehórt. Hier ist die Lagerung vom Kalkstein gegen den Gyps 
nicht zu sehen, und weiterliin bis Wieliczka findet sich kein 
Jurakalk weiter. Geht man von Podgorze auf der Strafse nach 
der Granzkammer Borek, so scheint bis hierher der Kalkstein 
fortzusetzen; hinter Borek kingegen liegt ein Sandhiigel, und 
dieser scheint mir die Granze des Karpathensandsteins un-
gefahr zu bezeichnen. Wendet man sich von hier ostlich, 
so kommt man bald ins Dórfchen Kurdwanów, wo, umgeben 
von aufgescliwemmtem Land, ein Hiigel von Jurakalk sich iso-
lirt erhebt. Einige 1000 Schritte von da nach Siiden liegt 
Swoszowice. In den dasigen bekannten Schwefelgruben gehen 
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die Schiichte von Tage nieder durch einen eigenthiimlichen 
blaulich - grauen Mergel, mit welchem schwache Lagen eines 
dem Karpathensandstein sehr ahnlichen Sandsteins wechseln, 
dann folgt das Schwefelllotz, welches ebenfalls aus blauem 
Mergel besteht, der aber stellenweise in einen grauen dichten 
Kalkstein iibergeht. Unter dem Flótz liegen Schichten von 
weifsem Fasergyps, seltener weifser hórniger Gyps, und zu-
weilen grauer, sternfórmig strahliger und blatteriger, sehr 
zaher Gyps, unter welchem man jetzt an einer Stelle ein zwei-
tes Schwefelllotz entdeckt zu haben glaubt. Nirgends ist eine 
Spur von thierischen Yersteinerungen zu sehen, dagegen 
kommt eine Art Pechkohle und auf den Kliiften schlackiges 
Erdpech. so wie oft dikotyledonisches bitumińóses Holz selbst 
in ganzen Aststiicken in diesem Mergelgebirge vor. Man hat 
oft diesen Mergel und seine Schwefelbildung mit der von Czar-
kow in Polen fiir gleich gehalten; ich hin aber auch jetzt noch 
iibcrzeugt, dafs beide, so nahe sic einander im Alter stehen 
diirften, doch wesentlich verschieden sind. In Swoszowice 
ist kein wirklicher Kreidenmergel mit Echiniten und Catillus-
arten vorhanden , der das Liegende des Czarkower Schwefel-
flótzes bildet, und der Gyps von Swoszowice hat keine Aehn-
lichkeit mit den Fraueneismassen von Czarkow und auf andern 
Punkten im Nida-Thale. Die HH. Boue und Keferstein sehen 
das Swoszowicer Gebirge fiir tertiar, fiir gleichartig mit den 
tertiaren Mergeln mit gediegenem Schwefel in Ober-Italien 
und zu Radeboi in Kroatien an. Diefs diirfte aber nur zuge-
standen werden kónnen, wenn das Wieliczker Salzgebirge 
selbst eine tertiare Bildung ware. Unyerkennbar ist das Swoszo-
wicer ein oberes Glied des Wieliczker Gebirges. In Wieliczka 
kommt in oberer Teufe derselbe Schwefel, in mittlerer Teufe 
dasselbe bituminose Holz wie in Swoszowice vor. Der Faser-
gyps hier ist derselbe, wie zu Bochnia , der dichte und kór-
nige derselbe, wie zu Wieliczka und Bochnia. 

Anhydrit fehlt zu Swoszowice, denn Anhydrit ist iiber-
haupt nur ein durch das Zusammenyorkommen mit Steinsalz 
nmgewandelter Gyps; das Steinsalz fehlt aber zu Swoszowice, 
und kann hier, nach dem westlichen Einschieben der Salz-
llótze von Wieliczka zu urtheilen, nur in sehr grofser Tiefe 
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erst getroffen werden. Yerfolgt man den Zug der alten Hal-
den von der Yerwalterwohnung zu Swoszowice gegen Osten, 
so liegt gleich unterhalb der alten óstlichsten Duckeln ein 
Steinbraćh in unverkennbarem zerriittetem Krakauer Jurakalk, 
und hier ist es eyident erwiesen, dafs das schwefelfiihrende 
Mergelgebirge, und folglich auch die tiefern mit ihm yerbun-
denen salzfuhrenden Gebirgsschichten auf dem Jurakalk 
aufliegen. Geht man umgekehrt von diesem Kalkbruch einige 
100 Schritte gegen Siiden, so erheben sich Hiigel, auf denen 
der Hof von Baysko steht; sie bestehen aus Karpathensand-
stein, der hier ebenfalls offenbar iiber dem Jurakalk gelagert 
seyn mufs. 

Wenden wir uns jetzt nochmals nach Westen zuriiek, so 
zieht sich von Wola Duchacka der Thon mit den Gypsknollen 
iiber Łagiewnik, Kobierzyn nach Skotniki. Friiher wurde 
wirklich Gyps bei Łagiewnik und Skotniki gegraben; ja es fin-
den sich Spuren, dafs er noch weiter nordwestlich bis zur 
Weichsel, gegcniiber Bilani, sich erstreckt. Im Dorfe Sy-
dżina erbohrte ein Edelmann eine starkę Salząuelle, welche 
die ósterreichische Regierung yerstopfen liefs. Ein kleiner 
Tiimpel mit schwach salzigem Wasser deutet ebenfalls auf 
Daseyn von Salzthon, und ein zur Zeit des Herzogthums 
Warschau gemachter Schurf bei Sydzina zeigte hlauen Thon, 
Fasergyps und viel gesalzenes Wasser. Nórdlich yon Sydzina 
erliebt sich ein Hiigelzug, der westwarts bis nach Tyniec 
lauft. Er ist felsig, und besteht aus cayernósem, dolomiti-
schem Jurakalk. Dieser reicht siidlich bis an den nórdlichen 
Rand des Teichs bei Szamborek. Geht man auf die entgegen-
gesetzte Seite dieses Teichs, so erhebt sich ein a n d e r e r me-
drigerer Hugelzug, und dieser besteht aus feinkórnigem Kar-
pathensandstein, der nur auf dem Riicken des Hiigels entbló fst 
ist. Die sumpfige Thalfliiche von Sydzina herab bis Szam-
borek ist mithin hier die siidlichste Granze zwischen Kalk-
stein und Sandstein. 

Beim Stadtchen Skawina geht ein rother Schieferletten 

zu Tage, wie er hier und da in der Nahe der gallizischen 

Salzflótze und auch im hóhern Gebirge zwischen Karpathen-

sandstein zuweilen yorkommt, Die sich mehr e r h e b e n d e n 
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Vorbergc der Karpathen von Skawina siidlich iiber Ilorabniki 
bis Rybierczów bestehen durchaus aus Karpathensandstein, und 
unter diesen fand ich diefsmal eine beachtenswerthe grobkór-
nige Varietat, welche Bruchstiicke von ausgezeichnetem Kra-
kauer Jurakalk enthielt, was natiirlich ebenfalls ein jiingeres 
Alter andeutet. — Uebersehen wir nun die dargestellten Yer-
haltnisse auf der Ifarte, so wird das Uebergreifen der Wie-
liczker Gyps. und Salzthonbildung in das siidlichste Gebiet 
des Jurakalks ziemlich deutlich sich aussprechen, und nehmen 
wir dazu die oben angefiihrte Beobachtung bei Swoszowice, 
so kann man nun ais erwiesen annehmen: 

dafs das g a l l i z i s c h e S a l z g e b i r g e , v e r b u n d e n 
mit se inen Gypsen und s e i n e m S c h w e f e l , in 
der G e g e n d von Krakau auf dem Jurakalk 
a u f g e l a g e r t i s t , und dafs der im H a n g e n d e n 
der W i e l i c z k e r Gru ben v o r k o m m e n d e Kar-
pa thensands te in mit o s t - w e s t l i c h e m S t r e i -
chen und s ii d 1 i c h e m F a 11 e n das S a l z g e b i r g e 
b e d e c k t , und mithin e b e n f a l l s j ii n g e r ais 
J u r a k a 1 k i s t. 

Ad II. 
W e l c h e Spuren von d e r F o r t s e t z u n g der ga l l i z i -

s chen S a l z b i l d u n g f i n d e n s i ch g e g e n N o r d e n 
und W e s t e n von W i e l i c z k a ? 

Da das gallizische Salzgebirge und der Karpathensandstein 
iiber dem Jurakalk gelagert sind, nirgends an den ganzenKarpa-
then aber ein Aufliegen des Karpathensandsteins auf Kreiden-
mergel (untere Kreide) bcobachtet worden ist, sondern vielmehr 
in Ostgallizien der letztere ganz bestimmt auf em dSandstein 
der karpathisclien Vorberge aufgelagert ist, so folgt daraus: 

dafs der Karpathensandstein und seine Salzformation 
ihre geognostische Stelle einnchmen zwischen Jurakalk 
und Kreide, mithin gleichzeitig oder parallel mit der-
jenigen Formation sind, welche anderwarts die Namen 
Griinsand und ę>uadersandst,ein fiihren. 

Wrenden wir uns nun zuerst von Bochnia und Wieliczka 
gegen Norden nach Polen heriiber, uin hier die vermuthete 
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Fortsetzung des gallizischen Salzgebirges aufzusuchen, so ha-
ben wir sie mithin nirgends anders ais auf der Gebirgsscheide 
zwischen Jurakalk und Kreidenmergel zu suchen. Am sudlichen 
Fufse der Sandomirer kleincn Gebirgskette sehen wir auf ver-
schiedenen Punkten, ais z. B. zwischen Grusczyn und Wlas-
czewo, zwischen Malagoscz und Oksa, bei Zarczice dolne, 
zwischen Brzegi und Jędrzeów bei Mięzowa, und bei Kie auf 
der Strafse von Kielce nach Pińczów den Kreidenmergel un-
mittelbar auf oolithischem Jurakalk aufliegen, und keine Spur 
einer fremdartigen Zwischenschicht zwischen beiden. Weiter 
gegen Siiden ist iiberall nur Kreidenmergel verbreitet, und 
auf dem einzigen Punkte zu Szczerbakow, wo diese machtige 
Formation ganz durchteuft worden ist, fand sich zwischen 
dem Kreidenmergel und dem tiefern Jurakalk nur eine 15 Lach-
ter machtige Masse von grauem Thonmergel, aber kein Sand-
stein, kein Salzthon, kein Gyps und Steinsalz. Jener graue 
Thonmergel scheint der Kreidenformation noch anzugehóren, 
denn imKrakau'schen undLublin'schen sehen wir oft zwischen 
den Schichten des weifsen Kreidenmergels Lagen eines mehr 
grauen thonigen Mergels, und selbst ziemlich kalkfreie Thon-
schichten. Es ist mithin eine Fortsetzung von Karpathen-
sandstein und Salzgebirge bis zum IMida-Thal und bis zum 
Fufse des Sandomirer Gebirges n i ch t vor l ianden . Wen-
den wir uns in die Gegend zwischen Miechów und Krakau, wo 
die Auflagerung des Kreidenmergels auf den Jurakalk aber-
mals, namentlich im Iwanowicer Thale, wieder zu beobachten 
ist, so sehen wir: 

1) in den Schluchten zwischen Mascków, Narama und 
Grasinice auf dem feuersteinreichen Jurakalk eine schwache 
Schicht von Schieferthon mit einigen Pflanzenresten und Echi-
niten, und auf diesen den gemeinen weifsen Kreidenmergel 
liegen; 

2) in der Schlucht, die von Narama nach Owczary her-
auffiihrt unter dem Kreidenmergel wieder jene hier 1—3 Lach-
ter machtige Zwischenschicht von schieferigem Thon mit 
Scbniirchen von Fasergyps, und endlich 

3) in der Schlucht, die von Poskwittów nach Iwanowice 
herabfuhrt, einen 5 Lachter machtigen Schieferthon mit etwas 
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Fasergyps, der auch hier zwischen dem Jurakalk in der Thal-
sohle und dem Mergel auf der Hohe liegen mufs. 

Man kónnte diese thonigen Zwischenschichten, obgleich 
damit kein Sandstein, kein dichter Gyps und Salzthon ver-
bunden ist, gewissermafsen ais die Stellrertretcr, ais das 
iiufserste Ausgehende der karpathischen Salz- und Sandstein-
formation ansehen, allein ich mufs auch dieses yerneinen, 
denn wir haben im Szczerbakower Schacht mitten im wahren 
Kreidenmergel ebenfalls Schniirclien von Fasergyps getroffen, 
und die in jenen Schieferthonschichten sich findenden Echi-
niten, die durchaus der Kai'pathenformation fremd, aber sehr 
charakteristisch fiir den Kreidenmergel sind, deuten darauf, 
dafs jene Schichten ebenso, wie der Thonmergel im Szczerba-
kower Schacht, nur die untersten Schichten der Kreideforma-
tion darstellen. Fassen wir diese Thatsachen zusammen, so 
miissen wir zugestehen, 

dafs diesseits der Weichsel im Kdnigreich Polen der 
Sandstein von Nenkanowice die letzte Spur der karpa-
thischen Sandstein- und damit verbundenen Salzforma. 
tion ist, und dafs eine weitere Fortsetzung derselben 
nach Norden auf der vorhin nachgewiesenenLagerungs-
stelle zwischen Jurakalk und Kreidenmergel n i ch t 
exi st irt . 

Ganz anders verhalt es sich, wenn man von Wieliczka 
aus gegen Westen die Fortsetzung des Salzgebirges sucht. 
Ich habe schon gezeigt, wie von Wieliczka bis gegen Bielany 
und Tyniec hin der das Steinsalz begleitende dichte und kdr-
nige Gyps, dcm Salzthon ahnliche Thone und Salzquellen 
diese Fortsetzung andeuten. Auffallend ist Tyniec gegen-
iiber auf der nordlichen Seitc der Weichsel eine Liicke zwi-
schen den Jurakalkbergen, namlich zwischen Bielany und Pie-
kary; geht man in ihr '/, Stunde nordwcstlich, so gelangt man 
ins Dórfchen Smierdzonka, wo der Bodcn ringsum aus fettem 
bituminósem, dunkel gefarbLem und blaueni Thon bestelit, aus 
welchem stark nach Schwefclwasserstoff stinliende Quellen 
hervorbrechen. Dieser Thon gehort wohl unbezweifelt zu 
den Thonen, welche bei Swoszowice am Ufer des Baches iiber 
dem Schwefelflótz liegend zu Tage gehen, oder iiberhaupt zu 
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dem Thon, der den Gyps der Salzformation begleitet, wie bei 
Wola Duchacka und Skotniki. Geht man von Skawina west-
lich in der Weichselniederung fort, und zwar ebenfalls auf 
dem nórdlichen Ufer gegen Czernichów, so trifft man am Fufse 
der Jurakalkberge bei Wolowice und Sulkowo Ausgehende 
von blaulichem und dunkelm Thon mit Lagen von Fasergyps; 
ein sicheres Anzeichen, dafs hier noch die gallizische Salzfor-
mation yorkommt. Yon Czernichów an westlich konnte ich 
in der Weichselniederung weder auf der nórdlichen, noch auf 
der siidlichen Seite iiber Zator nach Oswięczin hin solclie 
Spuren weiter auffinden. Desto merkwiirdiger ist der Hii-
gel, auf welchem das Vorwerk Nowopole bei Schlofs Bo-
brek, % Meile vom Einflusse der Przemsa in die Weichsel ge-
gen Nordost entfcrnt, liegt. Dieser Hiigel besteht aus 1 bis 
8 Zoll starken abwechselnden Lagen von grauem, sternfórmig 
strahligem Stinkgyps, dichtem grauem Gyps, der in weifsen 
Alabaster iibergeht, und weifsem Fasergyps, ganz dem von 
Bochnia gleich. Es ist unverkennbar, dafs diefs der Gyps der 
gallizischen Salzformation ist, und der Hiigel ist gegen 
Libiacz und Bobrek hin mit grauem und Schwarzem Thon iim-
geben; gegen Norden aber erhebt sich der aus Muschelkalk 
(Olkuszer.Sohlgestcin) bestehende Gradisko-Berg. Nicht weit 
von diesem Punkt gegen Westen, jenseits der Przemsa in preu-
fsisch Oberschlesien, quillt aus blauem Lettcngebirge beim 
Vorwerke Solce, unweit Kopczowice, eine schwache salzigc 
Quelle, welche man friiher mittelst eines 44'/, liachter tiefen 
Bohrlochs untersuchte. Man traf vom Tage nieder 43'/s Lach-
ter machtigen blauen Letten, dann 1 Lacht. 7 Zoll Triebsand, 
und unter diesem Kalkstein ohne bessere Soole. Dieser Kalk-
stein kann kein Jurakalk seyn, sondern der bei Chełm und am 
Clemensberg zu Tage gehendc Muschelkalk (Sohlgestein). 

Nowopole und Solce bei Kopczowice sind mithin die am wei-
testen gegen Nordwest sich findenden Spuren der karpathi-
schen Salzformation. Wcnden wir uns von da parallel der 
Biegung der Bieskiden gegen Siidwest, so ist dic a n s e h n l i ć h e 
Ebene, durch welche dic bei Skotschau aus den K a r p a t h e n 
heraustretende Weichsel lliefst, zwischen Berun, Sohrau, 

Freystadt, Skotschau und Bielitz dermafsen mit G e b i r g s s c h n t t , 
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aufgeschwemmtem Land und Sumpf bedeckt, dafs gar keine 
Entblófsung des Flótzgebirges zu sehen ist. Sobald man aber 
bei Freystadt das Thal der von Teschen hcrabflicfscnden Olsa 
iiberschrittcn hat, Iindet man bei llarwin in osterrcichisch 
Oberschlesien das Ausgehende des nach nuihrisch Ostrau und 
Hultschin hinstreichcnden SteinUohlengebirges. In seiner 
Nahe treten die Salzquellen von Solcza und Orlau aus blauem 
Lettengcbirge zu Tage, das, otlenbar iiber dcm Kohlengebirgc 
liegend, dem Teschner Kalkstein sich anschliefsen mag , der 
ein Glied der nordkarpathischen Gebirgsformation ist. Durch 
das Fiirstenthum Teschen gegen Siidwest, langs dem Fufse der 
lfarpathcn, sind Salzquellen, Gyps und die ihn begleitenden 
Thonarten nicht zu linden, und erst in Mahren beginnt wie-
der ein Zug von Schwefel- und schwachsalzigen (^uellcn, die 
an den Karpathensandstein gebunden sind. — Somit haben 
wir also langs dem Fufse der Karpathen von Wieliczka bis 
nach Schlesien die Fortsetzung derjenigen Formation erkannt, 
welchcr das Wielicżker Steinsalz angehdrt. Verbinden wir 
damit die bekanntc Thatsache, dafs von Bochnia gegen Siidost, 
beinalie langs dcm ganzen langen Fufse der Nordkarpathen, 
d. h. von Tyrawa Solna bei Sanok bis Tkaczika in der Buko. 
wina ein ununterbrochener Zug von Salzllótzen und Salz-Coc-
turen liegt, und dafs sowohl in Wieliczka ais im ostlichen 
Gallizien die Schichten des Salzgebirges ein Hauptfallcn gegen 
Siidwest zeigen, so ergibt sich dadurch, 

dafs das karpathische Salzgebirgc vorzugswcise einen 
schmalcn, am Fufse der Karpathen liegenden Stricli 
von Westnordwest nach Ostsiidost bildet. Eben diese 
Lago bat aber mit Yeranlassung gegeben , dasselbe ais 
eine jiingcre Bildung zu bctrachten, die im hohern aus 
Karpathensandstein bestehenden Gebirge nicht existire. 
Diese Ansicht ist aber eben irrig, weil diejenigen, 
welche sie aufstelltcn, das hohere Gebirge nicht spe-
cicll genug untersuchten und kannten. — Diefs zu zei-
gen, diene dic folgendc Darstcllung. 

Wenden wir uns vom Fufse der Karpathen gegen Siiden 
ins Gebirge selbst, so wissen wir, dafs an dem entgegenge-
setzten Abhange yon Soovar bei Eperies bis nach der Marma-
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rosch ebenfalls ein Zug sehr machtiger Stcinsalzflólze vor-
konimt. Dieser interessirt uns aber hier weniger, sondern 
wir haben hauptsachlich die Frage zu beantworten, ob in 
den Bieskiden (d. h. in den westlichen Nordkarpathen) und 
an der hohen Tatra nicht ebenfalls noch Spuren des Salz-
yorkommens sich zeigen. Gyps und Salzthon gehen in den 
ganzen Bieskiden nirgends zwischen den Schichten des 
herrschenden Karpathensandsteins zu Tage. Nur drei Salz-
ąuellen sind es, welche vom Fufse des Gebirges weit ent-
fernt ais hóchst interessante Erscheinungen uns aufstofsen. 

Wenn man von Nowytarg in der Hochebene zwischen 
der Tatra und den Bieskiden der Chaussee nach Jordanow 
folgt, gelangt man lnnter Klikoszowa auf den an 3000 Fufs 
iiber dem Meere erhabenen Sattelriicken bei der Capelle 
Święty Krzyz, von wo man eine reizende Aussicht auf die 
Tatra und Babiagóra geniefst. Die Strafse senkt sich dann 
in ein Thal, das zum Flufsgebiete der Baba gehort, erhebt 
sich von neuem ansehnlich, und durchschneidet eine andere 
Strafsenlinie, die von Mislenice iiber Lubien und Kreczow 
nach Spitkowice, und von da ins Arvaer Comitat von Un-
garn fiihrt. Gleich dahinter erreicht man eine Gebirgshóhe 
neben dem Dorfe Skomielna biała, worauf die Kirche und 
der Kretschain des heiligen Sebastian stehen, eine Meile 
siidóstlich von Jordanow. Man befindet sich hier auf dem 
Riicken der Bieskiden zwischen der Babiagóra und dem ho-
hen Lubien-Bcrg. Karpathensandstein, wechselnd mit schwar-
zen , miirben , thonigen Schieferschichten, alle ziemlich steil 
nach Siidwest und Siiden einfallcnd, herrscht auf den Ho-
hen , wic in den Thiilern, worin die nahen Dórfer Sko-
mielna biała, Zaryte und Rabka liegen. Vom letzteren 
Dorfe steigt ein kleines Seitenthal siidlich an, worin das 
Dórfchen Słone liegt. Hier, etwa '/3 Meile von Sebastians 
Kretscham gegen Siidost, mitten im Gebirge ist eine Salz -
q u c l l e . Sie ist von Wieliczka ungefiihr 7 Meilen gegen 
Siidwest entfernt, liegt ungefahr 2000 Fufs hóher ais die-
ses, und kann mithin nicht von den am Fufse des Gebirges 
gelagerten Salzflótzen abstammen. — Folgt man der Strafse, 
dic yon Żywiec (Seypusch) im Koszarawa-Thal aufwarts 
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nach der Babiagóra und ins Aryaer Comitat fiihrt, so ge-
langt man auf der Siidseite des hohen Gebirgsriickens der 
Bieskiden in das zur Arva und mithin zum Donaugebiet 
gehórende Thal der Szlatnica. Dieser kleine Bach cnt-
springt aus zwei siifsen und einer salzigen Quelle am siid-
lichen Abhange des Babiagóra - Gebirges. Man behauptet, 
dafs fruher in der Nahe dieser Salzquelle sogar wirkliches 
Steinsalz entdeckt worden sey. Wenn diefs aber auch nicht 
der Fali ist, so ist dennoch diese Quelle noch mehr ais die 
von Słone ein Beweis, dafs hocli im Karpathensandstein-
gebirge Schichten des Salzgebirges sich wiederholen. Ja 
endlich jenseits der aus Granit und hohen Kalkalpen beste-
henden Tatrakette im grofsen Langenthale der Waag, wo 
Karpathensandstein abermals an der Siidseite der Tatra an-
gelehnt ist, sind bei Hibbe (Gaib) im Liptauer Comitat von 
Ungarn abermals Salzquellen bekannt, die unterirdiscb, um 
den Salzdebit nicht zu schmalern, in die Waag abgeleitet 
sind. Diese drei Salzquellen zusammen, theils hoch liber 
dem nórdlichen Fufse der Karpathen erliaben, theils weit 
von ihm entfernt, sind mir ein sicherer Beweis, 

dafs die Salzbildung der Karpathen nicht auf ihren bei-
derseitigen Fufs beschrankt ist, sondern sich auch mit-
ten im Karpathensandsteingebirge, wenn auch wenig 
bedeutend, wiederholen mag. 

Ad 111. 
S ind hinlan gl ich e G r u n d e y o r h a n d e n , um d ie 

g a l l i z i s c h e S a l z f o r m a t i o n und d i c z u n a c h s t 
damit y e r b u n d e n e n S a n d s t e i n e yon dem iibri-
g e n K a r p a t h e n s a n d s t e i n ais e i n e n o c h j i ingere 
F o r m a t i o n t r ennen zu miissen o d e r n i cht? 

Diese Frage wird auffallen, wenn man das Vorherge-
hende beriicksichtigt; sie wiirde von mir auch nicht auf-
geworfen worden seyn, wenn nicht die Meinung anderer 
Geognosten dazu Yeranlassung gabe. Beudant war der 
Erste, welcher glaubte, dafs der Karpathensandstein vom 
Riicken des Gebirges herab bis ungefiihr in die Gegend 
von Mislenice dcm Kohlensandstein angehóre, und dafs da-
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von diejenigen Sandsteine getrennt werden miifsten, welche 
ain Fulse des Gebirges zwischen Mislenice und Wieliczka 
dber dem Salzgebirge gclagcrt seyen. Das letztere betrach-
tete derselbe nach den darin eingcschlosscnen Petrefacten 
fiir eine tertiare Bildung, und mithin sey dieser jiingere 
Sandstein ebenfalls tertiar, und entspreche der Schweizer 
Molasse. — Graf Stcrnberg, der nur die Petrefacten im 
Salzthon und Steinsalz betrachtetc, sprach sich ebenfalls 
fiir das tertiare Aller der Wieliczker Gebirgsmasse aus. — 
Endlich kamen Boue und Keferstein 1829 in die Bieskiden 
und nach Wieliczka, und stellten ebenfalls die Ansicht auf, 
dafs man zwei Sandstcinformationen an den Bieskiden un-
tcrscheiden miisse, namlich den altern eigentlichen Karpa-
thensandstein, der dem Grunsand cntsprcche, und einen 
jiingern am Fufse des Gebirges, cntspreehend der Molasse, 
welcher mit dem Wieliczker Salzgebirge und Swoszowiccr 
Schwefelgebirge zusammen tertiar sey. Es sey an den Kar-
pathen ganz derselbe Fali, wie an den Alpen, wo ebenfalls 
die Molasse oft unmittelbar auf einem altern ihr sehr śibn-
lichen Sandstein aufliege, der dem Karpathensandstein gleich-
zeitig sey. Hier wie dort sey die Unterschcidung zwischen 
beiden oft sehr schwierig. 

Hrn. Beudants Ansicht iiber die nórdlichen Karpathen, 
die er auf einer einzigen lliichtigen Durchschnittsreise sah, 
ist durchaus ohne Halt. Die nórdliche Einsenkung der Ge-
birgsschichten, die er ais die Regel vermuthete, erscheint 
nur ais locale Ausnahmc in Folgę sattelfórmiger Biegungen. 
Die Vergleichung des Karpathensandsteins mit Kohlensand-
stein ist unzulassig, ja es ist, wenn man einige Schiefer-
thonmassen abrechnet, weder petrographisch, noch petro-
factologisch die geringstc Uebereinstimmung vorhanden. Das 
Yerhalten der Kalksteine von Czorstyn, Lublo ctc. gegen 
den Karpathensandstein hat er falsch dargestellt. Ebenso 
unerwiesen ist das, was er iiber den das Salzgebirge be-
deckenden glimmerhaltigen Sand und Sandstein sagt, welche 
die letzten Hiigel bildeten , und mit dem sandigen Boden 
der grofsen Ebcnen zusammenhangen; cr selbst, der diese 
Schichten fiir Molasse erklart, gesteht ein, dafs die Tren-
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nung votn hóhei' vorhommenden Karpalliensandstein nicht 
deutlich scy. 

Die von Beudant, Sternberg und Bouć auf die in Wie-
liczka vorkommenden Vcrsteinerungen gegriindetc Ansicht, 
dafs das Salzgebirge tertiar scy, ist noch gar nicht so er-
wiesen, ais es ihncn scheint. Ich gebe sehr gern zu, dafs 
die i u Wieliczka mir mit Bestimralhcit bekannten organi-
schcn Ucbcrrcste, niimiich: 

bituminóses dikotylcdonischcs llolz, 
die Nufs von Juglans salinarum STISHKB. , 

die Bliithe cines Zapfenbaums, 
einige Turbinolien, 
Oslrea navicnlaris? Bnoccui, 
TSucnla lacvigala, pcclinala unrl trigona Sow., 
Pecten disciles? SCIII.OTHKIM, 

ein anderer Pecten, ahnlich P. dubins Bnoccui, 
Krebsscheercn, 
Fischzahne, 
ein Cerithinm, 
eine Helix, 

ferner die von Beudant daselbst gefundenen inikroskopischen 
Geschópfe, die er fiir Rotalilcs, Rcnuliles, Discorbis und 
selbst fiir Milioliles halt, allerdings auf ein jugendlichcs 
Alter hindeuten; dafs das karpatliische Steinsalz jiinger seyn 
mufs ais das, was wir im Muschelkalk und Keuper kennen; 
dafs wir es auch in dieser Hinsicht nur mit dem Steinsalz 
der Alpen in Ober-Oesterrcich und Tyrol vcrgleichcn liónncn, 
in dessen Niihe ahnliche Yersteinerungen yorkommen, — 
aber fiir das t e r t i a r e Alter sind sic noch nicht cntschei-
dend, denn bituminóses dikotylcdonischcs Holz kommt schon 
in der Lias-Formation und im Griinsand vor; die beiden 
Pccten-Arten sind dicsclbcn, ais in dcm Sygneczower Kalk-
stein , den Hr. Boue fiir obern Jurakalk lialt, und der we-
nigstens bestimmt nicht tertiar ist; dic Nucula pectinala ist 
in der Kreide zu iitiden; die Oslrea nmiicularis halte ich 
immer noch fiir eine Gryphaea, und zwar Gr. dilalala, die 
ebenfalls der Kreide angehórt, und cudlich hat Dufrenoy 
neulich im siidwcstlichen Frankreich nachgewicscn, dafs 



6 3 4 yt n h a n g. 

unter 240 Petrefacten in unbezwcifeltem Grunsand und Kreide 
40 Arten sind, dic man fruher blofs fiir tertiar hielt. So kann 
es auch hier seyn. Hr. Boue selbst yertheidigt gegen Sedgwicli 
undMurchinson dic Ansicht, dafs der dem Karpathensandstein 
sehr ahnliche Sandstein von Gosau in den Alpen, dem das 
ober-ósterreichische Steinsalz angehort, obgleich er viele ei-
genc tertiar ausseliende Petrefacten enthalte, dennoch nicht 
tertiar, sondern Griinsand sey. Ninimt man dazu, dafs der 
Fucoides farcalus aus den Wieliczker Gruben ganz derselbe 
ist, der sich im Karpathensandstein bei Żywiec, Biała und an 
der Tatra findet, so mufs ich wiederholt die Meinung ausspre-
chcn, dafs die Wieliczker Petrefacten nicht tertiar sind, und 
wenn die vonSchultcs darunter aufgefuhrten Ammoniten wirk-
lich in den Salzgrubcn yorkommen, so wiirde meine Meinung 
noch mehr bestarkt. — Die Herren, welche am Fufsc der 
Karpathen von Molasse sprechen, und damit die Salzablage-
rung yerbinden, haben sich offenbar geirrt. Der Musehel-
sandstein von Rząka bei Wieliczka ist sicher noch jiinger ais 
Molasse; der Cerithiensandstein bei der Salinę Kossow, die 
an subapenninischen Petrefacten reichen Mergelschichten im 
obern Theile der Salinenschachte von Kniazdwór und noch 
andere braunkohlenfiihrende Sandsteine und Thone in Ostgal-
lizien mogen der Molasse entspreehen, — aber a l l e d i e se 
haben mit der karpathischen Salz- und Sandsteinformation 
nicht das Geringste zu thun; sie liegen alle iiber derselben, und 
diese kann d e f s h a l b nicht selbst fiir tertiar gelten. Die 
Petrefacten von Wieliczka, die Jeidcr ziemlich schnell an der 
Luft zerfallen, yerdienen noch eine viel genauere Untersu-
chung. Hr. Boue gibt von dort noch an: 

eine kleine Modiola, 
ein kleines Cardium, 
eine den Tellinen ahnliche Muschel, 
kleine Paludinen ahnliche Schnecken, 
einen noch unbeschriebenen Fusus, der sehr haufig im 

Subapenninen-Thon in Nieder-Oesterreich sey, 
einen kleinen Fischzahn von Syualus. 

Bei der tiiglich zunehmenden Kenntnifs der zahlrcichen Pe-
trefacten in den jiingern Flótzformationen diirfen wir nach 
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einzelnen Yersteincrungcn kaum mehr eine Formationsbestim-
muiig wagen. Wenn man mit Aufmerksamkeit die grofse 
Zahl der heliannten Petrefacten betrachtet, welche bisher in 
allen Gliedern der Griinsandformation zwischen Jurakalk und 
Kreide entdeckt wurden; wenn man damit die von Dufrcnoy 
oben nachgewieseneThatsache im westfranzósischen Griinsand 
und die ahnliche im Sandstein der Gosau verbindet, so ge-
langt man zu dem Resultate, dafs der Hauptcharaliter der 
Griinsand-Petrefacten, im Grofsen aufgefafst, einenUcbergang 
und eine Yermengung der organischen Formen darstellt, wie 
sie in Jurakalk und Kreide und in tertiaren Gebilden erschei-
nen. — Einige tertiar scheinende Petrefacten im gallizischen 
Salzgebirge konnen defshalb iiber sein Alter noch nicht ent-
scheiden. 

Jedermann kann taglich bei Wieliczka sehen, dafs im 
Hangenden der Gruben der Karpathensandstein mit scinen 
thonigen Zwischenschichten mit s i i d l i c h e m Schicbtenfall 
aufgelagcrt ist, und Hr. v. Lill hat anf der neuen Grubenkarte 
von Wieliczka m a r k s c h e i d e r i s c h nachgewiesen, dafs im 
obern Salzthon (der Hałda) selbst zwei parallele siidlich fal-
lende Schichten von Karpathensandstein eingelagert sind. 
Wenn nun die IIH. Beudant, Boue, Keferstein diesen zunachst 
auf dem Salzgebirge liegenden Sandstein bis in die Gegend 
ven Izdebnik und Mislenice von dem iibrigen Karpathensand-
stein trenncn wollen, und ais Molasse bezeichnen, so haben 
sie sich dazu nur durch kleinliche Gesteinsverschiedenheiten 
verleiten lassen, die bei genauerer Kenntnifs der ganzen Ge. 
birgskette sogleich ais nicht entscheidend erkannt werden. 
Jene Herren sagen, es fanden sich in der bezeichncten Ge-
gend miirbe, gelbliche, feinkornige und andere poróse, quar-
zige, grobkórnige Sandsteine , die vom gemeinen Karpathen-
sandstein der hohern Karpathen sehr abweichen. Hr. Kefer-
stein (Deutschland VII. p. 172 —174) behauptet, die Gesteine 
hinter Wieliczka hatten so einen eigenthiimlicben und frem-
den Charakter, dafs er und Hr. Boue dergleichen noch nir-
gends gesehen hatten. Weil sic mit einigen das Siebenbiirger 
Steinsalz begleitenden Schichten, die dort Pala genannt wer-
den, Aelinlichkeit hatten, so formirt er daraus sogleich ein 
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eigenes P a l a - G e b i l d c . Diefs ist doch etwas rasch verfah-
ren, und wenn Hr. Keferstein grófsere Striche der Nordkar-
pathen untersucht hatte, nióchte er diese Bchauptung wohl zu. 
riieknehmen. Ich kenne diese Gesteine, so wic die miirben 
und grobkórnigen Sandsteine sehr gut, z. II. bei Skawina, bei 
Izdebnik und in den Miihlstcinbruchen liintcr Mislenice. Wenn 
diese nicht mit gcwóhnlichcm Karpathensandstein wechselten, 
so móchtc eine Trennung derselben von letzterem allenfalls 
zulassig seyn. Ich werde aber nachweisen, dafs.gerade das 
Gegentheil stattlindet, und dafs jeno miirben und porósen 
Sandsteine auch auf andern Punkten mitten im gemeinen Kar-
pathensandstein auftrcten : 

1) EinDurchshnitt von Wieliczka bis Mislenice auf Taf. A. 
F. 1 zcigt iiberall siidlichen Schichtcnfall. Aus dcm Liegen-
den nach dem Hangenden folgen auf einander: 

a) von Wieliczka durch Lcdnitz bis Kozmice wielki miirber 
gelblicher, sehr feinkórniger Sandstein und grober con-
glomcratartigcr Sandstein mit viel weifsen Ouarzkicseln; 

b) bei Kozmice wielki blauer gemeiner Karjtathcnsandstein 
mit Muschel yersteinerungen; 

c) von Kozmice bis Zakluczyn abwechsclnd fester platten-
fórniig kalkiger Karpathensandstein, gelber miirber Sand-
stein und mergeliger Schieferthon mit viel Eisenniere; 

d) bei Zakluczyn auf dem Kopf stehende bituminose Schie-
ferthone mit Fischabdriicken und bituminósen llornstein-
lagen; 

e) von Zakluczyn bis Mislenice Schieferthon mit Eisennie-
ren, gemeiner blauer Karpathensandstein und einige con-
glomeratartige Zwischenschichten. 

2) Auf der Strafse von Korek iiber Mogilani nach Izdebnik 
fallen ebenfalls alle Schichten nach Siiden. Es folgen vom 
Liegenden nach dem Hangenden : 

a) grobkórniger Sandstein mit Bruchstiicken von Jurakalk, 
gelblicher miirber feinkórniger Sandstein bis fast nach 
Mogilani; 

b) auf dcm Mogilaner Bergzug gemeiner fester Karpathen-
sandstein mit Fucoiden, dazwischen Schichten von Schwar-
zem festem Kieselkalk mit Muschelschalen; 
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c) vom Fufse jener Berge bis Krzywaczlia gemeiner Karpa-
thensandstein mit Mergelscliieferlagen; 

d) von Krzywaczlia bis ins Thal von Izdebnik ein grobkór-
niger lockerer Sandstein und ein festerer feinkórniger, 
der zu Werkstiicken sich liaucn liifst. 

Geht man weiter ins Hangende gegen Landskrone, so fol-
gen gleich wieder sehr feste, hornsteinartige, dunkelgraue 
Sandsteine, die mit feuersteinartigen Hoi'nstein- und schwar-
zen Kalkschichten abwechseln. 

Den quarzigen porosen Miihlstein-Sandstein in den Ber-
gen hinter Mislenice, der sich allerdings von den benachbar-
ten Gesteinen auszeichnet, und den man defshalb auch zu ei-
ner jiingern Formation ziihlen miichte, habe ich wieder im ho-
hen Gebirge an der Tatra gefunden. Diefs lelirt 

3) ein auf Taf. A. Fig. 2 dargestelltes Profil durch den 
Zarer Pafs kennen, durch weichen man Von Jaworina an der 
Nordseite der Tatra nach Kesmark auf der Siidseite gelangt. 
In diesem Profile bezeichnet. 

li (len Alpenkalk, woraus die ostlichcn Alpen der Tatra be-
stehen, der steil nach Norden einfallt, und an welchem 
sich alle andern Schichten anlehnen; 

a kalkige Breccien , zum Theil sehr grolikórnig, 40—-60° 
nach Norden fallend; 

b grane und schwarze Schiefer, theils dem Schieferthon, 
theils wirklicheni Thonschiefer gleichend. Zwischen 
diesen 

c quarzige, feste porose Sandsteine, dem Mislenicer Miihl-
stein gleichend, und endlich 

cl gemeiner Karpathensandstein. 
Hier gehort mithin der Sandstein, den man bei Mislenice 

fiir jiinger ais Karpathensandstein halten konnte, gerade zu den 
altesten tiefsten Schichten der ganzen Sandstcinkette. 

Yergleichen wir solche Durchschnittc, dic sich noch ver-
mehren liefsen, so zeigt sich auch nicht der geringste Beweis, 
dafs der Sandstein der Yorberge von dem des hoheren Gebir-
ges getrennt werden konnte. Nirgends in den ganzen Bies-
kiden habe ich einen hinlanglichen Grund gefunden, den Kar-
pathensanilslein in zwei Formationen zu theilen; jada siid-
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licher Schichtenfall herrschend ist, so mufs ich gerade die fiir 
jiinger angesprochenen Schichten am nordlichen Gebirgsfufse 
fiir die altesten erkliiren. 

Ferner der Kalkstein von Sygneczów bei Wieliczka 
und der von Inwald bei Wadowice, den Boue noch fiir 
Jurakalk ansielit, und der, wenn er auch nicht dazu gehort, 
ihm doch nahe steht, ist ausgemacht eingelagert in den raiir-
ben Sandstein, den Boue fiir Molasse halt. — Wie kónnte 
diefs der Fali seyn, wenn jener wirklich Molasse ware? Ei-
nen andern Grund, wefshalb die HH. Boue und Keferstein 
das Gebirge von Wieliczka und Swoszowice fiir tertiar 
halten, suchen diese Herren in dem daselbst vorkommenden 
natiirlichen Schwefel. Hr. Keferstein (Z. c. p. 175) aufsert 
dabei: ,,Aehnliche Schwefelgebilde kennt man in der Ge-
gend noch mehrere, so bei Schelona (Zelona) '/, Stunde von 
Swoszowice (nicht Schwarzowice) bei Charków (soli hei-
fsen Czarków) etc., die alle ganz gleiche geognostische 
Yerhaltnisse zeigen sollen." Diefs ist freilich kurz abgeur-
theilt. Es liegt aber Czarków von Swoszowice circa 9 Mei-
len gegen Nordost entfernt, mitten im Kreidengebiete an 
der Nida. Wenn Hr. K. dort gewesen ware, hatte er diefs 
gewifs nicht behauptet. Auch Hr. Boue (l. c. p. 343) will 
meine Entdeckung, dafs das eigenthiimliche Gypsgebirge 
(mit dem Schwefel) bei Czarków und andern Punkten in 
Polen zur Kreideformation gehort, zweifelhaft machen, ob-
gleich er jene Punkte nicht kennt. Er thut diefs in der 
Yoraussetzung, dafs aller Schwefel in Polen nur tertiar seyn 
konne, weil diefs mit ahnlichen Schwefellagern in Italien und 
Croatien der Fali sey. Wenn Hr. B. noch einmal die Ge-
genden an der Nida untersuchen sollte, so wird er mir Ge-
rechtigkeit widerfahren lassen. — Ich habe schon friiher 
die Meinung geaufsert, dafs mehrere Gyps- und Schwefel-
lager in Italien der Kreide angehórcn móchtcn. Diefs hat 
sich nun sehr schon durch łfrn. Bertrand-Geslin bestatigt, 
der im Journal de Geologie T. 111. p. 187—189 nachweist, 
dafs einige Gyps- und Schwefellager Italiens, z. B. bei Si-
nigaglia, Pesaro etc. zum tertiaren Subapenninen-Terrain, 
andere bei Yolterra, Perticara untergeordnet sind der un-
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tern Kreide oder dem obern Griinsand. — Das Yorkom-
men des Schwefels bei Swoszowice entscheidet also fur 
tertiares Alter dieses Gebirges nocb nicht. 

Endlich wenn Boue und Beudant defsbalb das karpathi-
sche Salz fiir sehr jung halten, weil seine Hauptflótzc am 
Fufse des Gebirges liegen, so erinnere ich zuriicli an die oben 
angefiihrten Salzquellen zu Słone, an der Babiagóra und bei 
Hibbe mitten im Gebirge. Gehorte das karpathiscbe Stein-
salz zur Bildung der Molasse, also zu einer Bildung yiel jiin-
ger ais Kreide, so ware es doch im hochsten Grade wunder-
bar, dafs es sich nur am Fufse der Karpathen, und nicht eben 
so gut in den Ebenen Polens iiber dem weitverbreiteten Krei-
denmergel mit den der Molasse entsprechenden tertiaren 
Sandsteinen und Sandschichten, z. B. in Volhynien, bei Szyd-
łów und Chmielnik abgelagert haben sollte. Da ist aber keine 
Spur dayon zu finden. Es ist durchaus nur an die Karpathen-
kette gebunden, und durchaus kein hinlanglicher Beweis yor-
handen, 

dafs es von der dieses Gebirge zusammensetzenden 
Sandsteinformation ais jiingere Formation getrennt wer-
den miifste. 

Ad IV. 
W i e yer l ia l ten s ich d i e in den B i e s k i d e n und an 

der Tat ra a u f t r e t e n d e n K a l k s t e i n g e b i l d e g e g e n 
den K a r p a t h e n s a n d s t e i n in i h r e r L a g e r u n g ? 

In den westlichen Karpathen sind aufser dem herrschen. 
den Sandstein mehrere Arten von Kalkstein die wichtigsten 
Gebirgsmassen. Ihrer Lagerung und pctrographischen Yer-
schiedenheit nach unterscheide ich 5 yerśchiedene Gebilde, 
die ich einstweilen mit folgcnden Namen bezeichnen will: 

1) Jura -ahul i c h er L a g e r k a l k ; 
2) T e s c h n e r K a l k s t e i n ; 
3) K a r p a t h i s c h e r K l i p p e n k a l k o d e r Naut i -

1 i t e n k a 1 k; 
4) K a r p a t h i s c h e r N u m m u l i t e n k a l k ; 
5) K a r p a t h i s c h e r A l p e n k a l k . 
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J u r a - a h n l i c h er L a g e r k a l k . Ich habe oben die siid-
liche Granze des Krakauer Jurakalks bezeichnet, welcher 
durch die darin in Menge eingeschlossenen Feuersteine, Am-
moniten, Belemniten, Ecliiniten und Terebrateln ausgezeich-
net ist. Auf ihm liegt das Salzgebirge und der Karpathen-
sandstein. Yerfolgen wir den letztern am nórdlichen Fufse 
der Bieskiden, so stofsen wir auf 2 Punkten, zu Sygneczow 
bei Wieliczka und zu Inwald bei Andrichau, wieder auf wei-
fse, dem Jurakalk ahnliclie Kalksteine. Beim Dorfe Sygne-
czow , % Meile von Wieliczka westlich mittcn zwischen den 
Sandsteinen, welehe das Salzgebirge zunachst bedecken, fin-
det sich ein Kalkstcinbruch. Dieser Kalkstein ist weifs, theils 
dicht muschelig, theils feinkornig, etwas cavernós, enthśilt 
keine Feuersteine, ist aber doch dem Jurakalk sehr ahnlich. 
Er ist ausgezeichnet durch ziemlich vielc Yersteinerungen, 
unter denen ich bestimmen konnte: 

1) eine eigene Art von Lithodendron, welche mit ih-
ren iistigen Verzwcigungen fast den ganzen Kalk-
stein durchzieht; 

2 ) Aslrea alveolata G L D F . ; 

3 ) Astrea widniała nob. (Madreporites filaliis S C H L . ) ; 

4 ) Alcyonites globalns SCHL. ; 

5) Encrinites caryophyllites Sein..; 
6) ein Pecten, dcm Pecten dnbius BROCCHI ahnlich; 
7 ) cin glatter Pecten, dcm Pecten disciles S C H L . ganz 

ahnlich; 
8) undeutliche Ostraziten; 
9) ein kleiner Mytilus. 

Unter diesen sind die sub 2, 3, 4, 5 genannten Arten auch 
im wirklichen polnischen Jurakalk zu finden; die beiden 
Pecten-Arten sind ganz dieselben, welche sich auch im Salz-
thon von Wieliczka finden, und wenn die glatte Art wirklich 
zu P. disciles SCIIL. gehort, so ist er derselbe, der sehr haufig 
im polnischen Muschelkalk vorkommt. — Die Lagerung die-
ses Kalksteins ist bei Sygneczow allerdings nicht deutlich zu 
sehen, aber es ist im hóchsten Grade wahrscheinlich, dafs er 
nur eine Lagermasse im Karpathensandstein formirt, da man 
in der Gegend zwischen Sygneczow und Siepraw m e h r e r e 
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unbedeutende Lager eines ahnlichen Kalksteins im Sandstein-
gebirge antrilTt. 

Sechs Meilen von hier gegen Westen im Dorfe Inwald 
bei Andrichau finden sich Steinbriiche in einem dem Sygne-
czówer ganz gleichen Kalkstein. Westlich von Izdebnik an 
der Landskrone ist der Karpathensandstein sehr kieselig, ent-
halt viel eingesprengte Kórner von Glanz- und Pechkohle, 
wechselt mit sehr festen grauen und schw?arzen splitterigen 
Homsteinlagen, blaulichem und Schwarzem Kieselkalk und bi-
tuminósem kalkigem Schieferthon, in welchem bei Barwald 
Spuren von Steinkohlen, die aber ebenso wenig ais die schma-
len Kohlenschichten zu Sułkowice zwischen Mislenice und 
Izdebnik bauwiirdig sind. — Bei Wadowice vermindern sich 
die Hornstein- und Kieselkalkschichten wieder, gemeiner 
blauer kalkiger Karpathensandstein setzt fort bis Inwald. 
Hier steht er am ostlichen Ende des Dorfs hart an der Chaus-
see hinter einem Hause zu Tage, wo durch Einflufs der Atmo-
sphare, wie sehr haufig in den Karpathen zu sehen ist, seine 
blauliche Farbę in Gelblichgrau umgewandelt, und das ganze 
Gestein sehr miirbe geworden ist. Die Schichtung scheint 
hier ziemlich horizontal zu seyn. Geht man von der Chaussee 
in das Dorf herab, so ist nicht allein im Bachbette, sondern 
auch an den jenseits sich erhebenden Hiigeln der Sandstein 
mit siidlicher Schichtung entblófst, Geht man von der Kirche 
am westlichen Ende des Dorfes etwa % Stunde nach Siiden, so 
verliert sich einige 100 Schritte iiber der Thalsohle der Sand-
stein, und man stófst auf zwei Steinbriiche in weifsem, dich-
tem oder spathigkórnigem Kalkstein, der von breiten, offenen 
unregelmafsigen Kliiften in grofse ungeregelte Blócke zerspal-
ten ist. Es ist unyerkennbar ganz derselbe Kalkstein, wie 
bei Sygneczów, wie dieser dem Jurakalk ahnlich, aber eben-
talls ohne Feuerstein. Yersteinerungen sah ich hier nicht; 
Hr. v. Oeynhausen fiihrt aber kleine Muscheln darin an. Die-
ser Kalkstein bildet hier ein 10 —15 Lachter machtiges von 
Osten nach Westen streichendes Lager. Steigt man in seinem 
Hangenden am Gebirge in die Hóhe nach dem zum Dorfe Za-
gornik fuhrenden kleinen Sattelpafs, so ist der weifse Kalk-
stein, wie Fig. 3 auf Taf. A darstellt, unmittelbar im Hangen-

PESCB, g e o g o o l t . Basch re ib , v o n Po len . I I , 4 1 
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den mit Schwarzem bituminósem Schiefer und Schwarzem 
Kalkstein bedeckt, die mehrmals abwechselnd nach der Hohe 
herauf einzelne Lagen quarzigen Sandsteins in sich ein-
schliefsen, welche gegen Bzyki abwarts herrschend werden. 
Alle diese Gesteine sind deutlich geschichtet, und fallen 20° 
nach Siidwest. — Hr. Boue hat diesen weifsen Kalkstein 
geradezu fiir Jurakalk erklart, der unter dem Karpathensand-
stein gelagert sey. Nach meinen Beobachtungen ist aber hier 
kein Zweifel, dafs er ein Lager bildet im Karpathensandstein, 
welche Ansicht auch Hr. v. Lill aufgestellt hat. — Weiter 
westlich habe ich diesen Kalkstein nicht wieder gesehen; er 
kommt aber wieder vor zu Stramberg in Mahren , ganz genau 
im Gestein und in den yersteinerungen, gleich dein bei Sygne-
czow. Werfen wrir einen Blick auf unsere Kartę, so ist zwi-
schen Inwald und dem letzten westlichen wahren Jurakalk un-
terhalb Alwernia ein Zwischenraum yon 4 Meilen, in welchem 
langs der Weichselniederung die Spuren yon der westlichen 
Fortsetzung des Wieliczker Salzgebirgs und derjenige Theil 
des Karpathensandsteins zu Tage geht, der die iiufsersten 
Yorhugel der Karpathen bildet. — Wenn nun, vom Fufse des 
Gebirges gegen Siiden ansteigend, alle Schichten gegen Siiden 
fallen, und der Sygneczow-Inwalder Kalkstein zwischen den 
untern zunachst auf Jurakalk liegenden Schichten des Karpa-
thensandsteins gelagert ist, so kann er nur ais eine etwas 
jiingere Bildung ais eine schwache Nachbildung des Jurakalks 
im machtigen Sandsteingebilde gelten, wefshalb er ihm zwar 
ahnlich, aber doch nicht gleich ist. 

D e r T e s c h n e r Kalkste in . 

Yon Inwald iiber Andrichau und Kenty, bis Kozy bei 
Biała, ist langs der Strafse nur aufgeschwemmtes Land. Erst 
in der Nahe von Biała kommt wieder Kalkstein zum Vorschein, 
der aber mit dem bei Inwald keine Aehnlichkeit hat. Yiele 
Steinbriiche zu beiden Seiten des Dorfes Lipnik bis in die 
Vorstadt von Biała und siidwarts dayon, óstlich von der Strałse 
nach Żywiec, lehren diesen Kalkstein kennen. Er bildet ei-
nen von Osten nach Westen streichenden Hugelzug von 
dsn aus Sandstein bestehenden ziemlich steil ansteigenden 
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ersten Bergen der Karpathen. Dieser dichte Kalkstein ist 
gclblich- und rauchgrau, hat knotige Schichtungsflachen, wie 
vieler Muschelkalk; nur einige Schichten sind kórnig, róth-
lichgrau gefleckt. Er ist ausgezeichnet diinn geschichtet, die 
Schichten meist 12—24 Zoll stark, und fallen flach (5°) ge-
gen Westsiidwest. Zwischen den Schichten liegen schwache 
graue und gelbe Schieferthon - und Mergelschichten, in wei-
chen sich nicht selten Abdriicke von Fucoiden, und zwar von 

Fucoides Targioni A . BRONGN. , und 
Fucoides intricatus A . B R O N G N . 

finden, dagegen weder im Kalkstein noch im Mergel eine 
Spur von Muschelyersteinerungen. Von fremdartigen Mine-
ralien sieht man nur einzelne Lagen von Feuerstein. — Die 
petrographische Beschaffenheit dieses Kalksteins, die ihn von 
allen iibrigen Karpathenkalken und vom polnischen Jurakalk 
leicht unterscheiden lafst, und seine flachę Lagerung am Fufse 
des Gebirges, erregten die Yermuthung in mir, dafs er viel-
leicht der Kreidenformation angehóren konne, indem sein 
Ansehen wirklich an sitchsischen Plauerkalk erinnert. Es 
mufste ausgemittelt werden , wie er sich zu dem weiter west-
lich nach Teschen fortsetzenden Kalkstein verhalte, und ob 
nicht in seinem Liegenden noch Gesteins-Entblófsungen auf-
zufinden seyen. Ich ging defshalb zuerst von Biała im Thal 
abwarts gegen die Weichsel nach Komorowice, aber hier war 
keine HofFnung, denn das Land ist schon ganz iłach und keine 
Entblófsung zu sehen, Ich wandte mich also ostlich nach den 
Hiigeln, die an der Nordseite der Stadt hinziehen. In einem 
Hohlwege fand ich hier schwarzen schicferigen Kalkstein mit 
viel eingcsprengtem Schwefelkies ausgehen, dessen Schichten 
ziemlich stark h. 1 gegen Siiden cinficlcn, und der unvci'kenn-
bar iibereinstimmte mit den dunkeln Kalkschichten im Kar-
pathensandstein zwischen Wieliczka und Gdów, zwischen 
Landskrone und Wadowice und bei Żywiec. Ich vcrfolgte 
das Gestein ostlich gegen Kunzendorf hin, und fand den gan-
zen Hugelzug, der nordlich von Lipnik nehen der Strafse 
nach Kenty hinzieht, aus Schwarzem Kalkstein und dunkcl-
grauem Mergelschiefer bestehen, der um Kunzendorf ganz 
das Ansehen von Thonschiefer gewinnt. Indem ich von die-

41 « 
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sen Hiigeln nach Lipnik herunterging, sah ich deutlich den 
grauen vorhin beschriebenen Kalkstein von Biała auf jenem 
dunkeln Mergelschiefer und Kalkstein aufliegen, und noch 
Schichten des dunkeln Mergelscliiefers mit ihm wechseln, und 
somit war die Ueberzeugung gewonnen, dafs er nicht von je-
nem getrennt werden konne, sondern nur eine eigenthiimliche 
Modification des Kalkgedildes sey, das von hier bis nach Mah-
ren unter dem Karjiathensandstein hervortritt. — Im Han-
genden des Bialaer Kalksteins ist die Auflagerung des Karpa-
thensandsteins freilich nicht unmittelbar zu beobachten; ver-
folgt man aber den Weg nach Żywiec ins Gebirge hinein, so 
bestehen die hohen Berge alle aus Sandstein mit siidlichem 
Schichtenfall; er mufs also hier ebenso auf dem Kalkstein von 
Biała aufliegen, ais es stattfindet auf dem Kalksteine von In-
wald. So gelangt man nach Żywiec, in dessen Kesselthal der 
Bergriicken zwischen den Thalern der Sola und Koszarawa 
mit dem steil aufsteigenden kammfórmigen Berge Graiec en-
digt. Dieser Berg bestelit wieder aus Kalkstein, der theils 
grau, dicht oder kórnig wie Muschelkalk, theils schwarz, bitu-
minós, kornig und sehr kieselhaltig ist. Kliifte von weifsem 
Faserkalk und Kalkspath durchschwarmen ihn haufig; die 
Kalkspathdrusen sind oft mit Erdpech ausgefiillt. Dieser 
Kalkstein wechsellagert stets mit theils lichtgrauen, gelblichen 
und briiunlichen miirben, sehr diinnschieferigen, theils mit 
schwarzen, bituminósen Mergelschicfern, theils mit Sandstein-
schiefer voller verkohlter Pflanzenabdriicke. Die lichten 
Mergelschichten enthalten in grofser Menge die im Bialaer 
Kalkstein schon erwiihnlen Fucoiden, hier noch weit ausge-
zeichneter wie dort; 

Fucoides intricatns am haufigsten, 
F. Targioni und Jnrcatns seltener. 

Schwefelkies ist in dem grauen Kalkstein in kleinen 
Knollen eingewachsen, die auf den Schichtungskliiften ais 
braune Knoten hervortreten; ferner haulige eckige erbsen-
und bohnengrolse Brocken von 1'echkohle, und beim Aułlósen 
in Siiuern hinterliifst dieser Kalkstein ungefahr die Halfte sei-
nes Volumens an Sand und unauflóslicher Kieselmasse. Die 
Schichten streichen h. 7 — 8, fallen sehr steil nach Siiden, 
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und stchen zum Theil ganz auf dem Kopf. Es ist ausgemacht, 
dafs dieser Kalkstein eigentlich nichts ais eine mit Kalk iiber-
setzte Zwischenschicht des ihn umgebenden Karpathcnsand-
steins ist. Seine Ucbcreinstiinmung mit dcm dunkeln Kalk. 
stein nórdlich von Biała und weiter gegen Teschen hin, die 
gleichen Fucoiden, die in ihm im lichten Kalkstein von Biała 
und in vielen Karpathensandsteinen vorkommen, lasscn nut 
Gewifsheit schliefsen, dafs der Bialaer Kalkstein nicht ais ei-
gene jiingere Formation von dem iibrigen Teschner Kalkstein 
und dem damit innig verbundenen Karpathensandstein ge-
trennt werden kann, und dafs ebenso wenig der Kalkstein 
von Żywiec zum Anunonitenkalkstein gehort, wohin ihn falsch-
licli Hr. Boue ziihlt. Ein Profil von Biała bis Żywiec gibt das 
auf Taf. A, Fig. 4 gezeichnete Lagcrungsbild. Es bezeichnet 
darin: 

a, schwarzen Kalkstein und Mergelschicfer (Teschner 
Kalkstein), 

a', jenem iihnlichen Kalkstein und Mergelschicfer mit 
Fucoiden; 

b , grauen Kalkstein mit lichten Mergelschichten und 
Fucoiden; 

c , Karpathensandstein. 
Von Biała an gegen Westen iiber Skolschau, Teschen, 

Frideck, Paskau, bis nach Mahren liinein, ist die Formation, 
die ich mit dcm Namen Teschner Kalkstein bezeichnet habe, 
mit einer Machtigkeit von 1'/, — 2 Meilen zwischen den Su-
deten und Bieskiden abgelagert. Der lichtgraue Kalkstein von 
Biała setzt von da bis nach Swicntoszowitz ani Fufse der Kar-
pathen fort. Bei diesem Dorfe yerandert sich aber dessen 
Ansehcn, er wird immer dunkler, zuletzt ganz schwarz. So 
erschcint er zuerst auf einem Berge nahe an der Strafse bei 
Groditz; hier ist er durchaus nicht schieferig, sondern ganz 
dicht, glcicht ziemlich dem schwarzen Marmor von Dębnik, 
enthalt viel eingesprengten Schwefelkies, und seine starken 
Schichten neigen sich nur undeutlich gegen Siiden. Zwi-
schen Groditz und Shotschau ist der Kalkstein theils grau, 
theils schwarz, theils geflcckt und hal zuweilen ein breccien-
artiges Ansehen, Auf dem Skotschauer Berge, nordwestlich 
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von der Stadt, wechselt der graue Kalkstein mit grauem und 
Schwarzem Mergelschiefer, in welchern Eisenniere und tho. 
niger SphHrosiderit fur die bcnachbarten Hohófcn gewonnen 
werden. Die Schichten fallen nach Siiden. — Derselbe 
Kalkstein zeigt sich im Weichselthal aufwarts bis gegen Ustroń. 
Hier nehmen aber dic schwarzen Mergelschiefer zu, in denen 
abcrmals Spharosideritflótze bebaut werden, und die bohem 
Theile der Berge bestehen aus dem aufgelagerten Karpathen. 
sandstein. Der Schlofsberg von Teschen besteht aus ganz 
schieferigem grauem Kalkstein, dessen Schichten hier und im 
Bette der Olsa h. 10 —11 gegen Siiden unter 10 — 20° ein-
fallen. Der Kalkstein ist so schieferig, dafs er in einen voll-
kommenen grauen und schwarzen Mergelschiefer iibergeht, wie 
er bei der Miihle unterhalb der Stadt gegen Nieder-Pastwisk 
nu Tage steht. Eben solcher findet sich auch 1 Meile von 
Teschen gegen Nordwesten bei Koczobenz, und gleich da-
neben grauer, dichter, plattenfórmiger Kalkstein, dem von 
Biała ahnlich. Auf der westlichen Seite dieses Dorfes ist er 
mehr dunkelgrau, etwas kórnig, enthalt Enkrinitengliedcr 
und einige undeutliche Muschelschalen. In den Schluchten 
gegen Stanislawice (Stenzelsdorf) herab ist iiberall schwarzcr, 
schieferigcr Kalkstein entblófst. Abwecnselnd mit grauem 
Mergelschiefer setzt er fort auf die Hóhe, auf der die Kirche 
von Ober-Czerlisko steht. Von da gegen dieses Dorf hinab 
sind grofse Steinbriiche im grauen plattenfórmigen Kalkstein 
mit einigen Yersteinerungen. Im Thal abwarts von Ober-
Czerlisko bis Grodiść wechselt wieder Mergelschiefer mit 
grauem und sch warzeni Kalkstein, ebenso in den Bergen riiek-
warts gegen Teschen. Nur auf der Hóhe von Koniaków zeigt 
die felsige Bergkuppe einen von den benachbartcn Gesteinen 
sehr abweichendeii lockern, grobkórnigen, weifsen und eisen-
schiissigen Sandstein, der kleine Bivalven enthalt, nicht mit 
Kalkstein und Mergelschiefer wechselt, keine Schichtung, 
aber eine steil nach Norden einfallende Absonderung zeigt. 
Man kann vcrleitet werden , diesen Sandstein fiir eine jiingerc 
aufgelagerte Formation anzusehen; wenn man aber bedenkt, 
dafs der Teschner Kalkstein hier und da Schichten von ge-
meinem Karpathensandstein einschliefst, wie z. B. zwischen 
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Koniaków und Teschen nahe an der Troppauer Strafse, so 
kann auch der Koniakower Sandstein, so wie der ihm ahn-
liche Mislenicer Miihlsteinsandstein, dennoch der jenem Kalk-
stein innig yerbundenen Karpathensandstein-Formation ange-
hóren und wiirde betrachtet werden kónnen ais Stcllvertreter 
des Quadersandsteins. 

Ich habe den Teschner Kalkstein schon oben im Cap. VII. 
geschildert, zur leichtern Uebersicht fasse ich nochmals eine 
kurze Charakteristik desselben zusanimen: 

Grauer und schwarzer bituminóser Kalkstein, nur strich-
weifse lichter, plattenfórmig und nicht bituminós werdend, 
ist in steter Wechsellagerung mit bituminosem grauem und 
Schwarzem miirbem Mergelschiefer. Der letztere, zuweilen 
dem Thonschiefer gleichend, ist machtig abgelagert im Lie-
genden der Formation, wo sie auf dem Steinkohlengebirge 
von Karwin und Ostrau aufruht, und ebenso wieder im Han-
genden, wo der Karpathensandstein bei Ustroń, am Godala-
berg und bei Friedland sich auflagcrt. Ziihes und schlackiges 
Erdpech sind im bituminósen Kalkstein nicht selten ausge-
schieden, und Brocken von anthracitahnlicher Pechkohle fin-
den sich darin eingesprengt. Ein lichtgrauer, mit der Kalk-
masse innig verflófster Feuerstein (Wciberfeucrstein genannt) 
bildet haufig Lagen und Knollen darin. Aufser Schwefelkies 
sind von Erzen nur Spharosiderit und daraus entstandene 
oxydirte Eisennieren bekannt, welche in dem Mergelschiefer 
schwache Flótze bilden. Der Spharosiderit ist oft weiter 
nichts ais ein plattenfórmiger, mit kohlensaurem Eisen-
oxydul iibersetzter Kalkstein, ebenso oft aber auch reiner, 
spharoidisch ausgeschieden, und die Knollen dann im Innern 
zerspalten. Die Schichtung des ganzen Kalkgcbirges ist 
herrschend gegen Siiden und Siidwesten gegen dic Karpathen 
gerichtet; es ruht mithin theils auf dem Steinkohlengebirge 
von Karwin und Ostrau, theils auf dem sudetischen Grau-
wackengebirge hinter Paskau, Braunsberg und Freyberg. 
Was Hr. v. Oeynhausen iiber die vermeintliche Auflagerung 
des Kalksteins auf dem Sandstein der Karpathen, den er fiir 
Grauwacke ansah, spricht, ist ungegriindet. 

Von fremdartigen Lagern finden sich zwischen dęai Kalii. 
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slein nur Schichten von Karpalhensandstein, welche die in-
nige Ycrbindung beidcr Gcbirgsniassen bezeichncn. Theils 
liegen auf den Schiclitungsablosungen des schwarzen Kalk-
steins diinne Lagen von glimmerreichem, kalkigem Sandstein-
schiefer (dem karpathisclien Sandsteinschiefer gleich), theils 
tritt der gemeine kalkige Karpathensandstein miichtigcr auf, 
und wechselt mit schwachen Schichten von bituminoseni Mer-
gelschiefer und Kalkstein. Versteinerungen sind in dieser 
Kalksteinformation nicht sehr haufig; sie sind auch meistens 
so innig mit dem Gestein verwachsen, dafs inan sie nicht 
sicher bestimmen kann. Ich glaubte darunter friiher Gry-
phaea arcuala und Gr. laevis SCHŁ. erkannt zu haben, allein 
die erstere wird zu Gryphaea columba gehóren, und die 
zweite wahrscheinlich zu Oslrea vesicularis LAM. ; Terebratu-
lites vulgaris und latus sind ófter zu sehen und ebenso eine 
kleine gerippte Pectiniten - Art. Turbinolien, Madreporen, 
Eschariten, Astrea alveolata GOŁDF. , Venulitcn , Myaciten 
und Trigonien finden sich bei Bobrek, Sehebischowitz, Jano-
witz, Koczobcnz und Groditz, alle nicht sehr deutlich, aber 
schon nach Hrn. v. Schlotheims Ausspruch ahnlich denen im 
Jurakalk. Wichtiger sind die im bituminósen Kalkstein sich 
zeigenden Fucoiden. Ich sah dergleichen von Grodisć bei 
Teschen, die ich fiir Fucoidcs crispiformis SCHL. halte, und 
in dem Schcrschnick'schen Muscum zu Teschen fand ich ei-
nige, die bestimmt zu Fucoides jurcatusliuonafi. gehóren. 

Nach dieser Schildcrung kónnen wir die Pragę: zu wel-
cher Formation der Teschner Kalkstein gehóre? dahin be-
antworten: 

1) zum Ucbergangskalkstein, wofiir ihn Hr. v. Oeynhau-
sen zahlte, gehort er bestimmt nicht; denn weder das Ge-
stein, noch die Lagerung, noch die Petrefacten geben dafiir 
einen Beweis. 

2) Mit Zechstein und Muschelkalk ist ebenfalls keine 
Yergleichung moglich. 

3) Meine friiherc Ansicht, dafs er zum Liaskalk gezahlt 
werden konne, mufs ich ebenfalls jetzt ais irrig zuriieknehmen, 
denn die den Liaskalk charakterisirenden Petrefacten kommen 
im Teschner Kalk nicht vor, und das Gestein selbst, so viele 
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Achnlichkeit dic dunlicln Abanderungen darbicten, liilist doch, 
wenn man alle seine Yarietaten zusammenstellt, noch Ycr. 
schiedcnheit voin Liaskalk und von seinen Mergeln erkennen. 

4) Hr. Boue scheint den Teschner Kalk fur gleiehzeitig 
mit Jurakalk zu halten. Man mufs zugeben, dafs er diesem 
im Alter nahe steht, aber dennocli lafst er sich damit ebenso 
wenig wie mit der Kreidenformation vcrbindcn; denn die pc-
trographische Kcschaffenheit ist eine ganz andere. Die weifse 
in Jurakalk und Kreide hci-rschcnde Farbę ist hier nicht zu 
finden. Die vielcn dunkeln bituminósen Kalksteine und Mer-
gelschiefer sind dem gemeinen Jurakalk fremd, und selbst in 
dem Fali, wenn viclc der sogenannten Alpenkalke zur Jura-
formation gehoren solltcn, ist zwischen Teschner Kalk und 
Alpenkalk eine zu grofse Verschiedenheit. 

5) Wir kommen mithin zu dem Resultate, dafs alle Kalk-
formationcn vom Uebergangskalk bis zum Jurakalk, wie wir 
dieselbcn in den niedrigen Gebirgen und Ebenen Polens, 
Deutschlands, Englands und Frankreichs kennen, kein voll-
kommenes Analogon fiir den Teschner Kalk aufstcllen. Wir 
miissen mithin einen Blicli auf die den Karpathen analogen ho-
hen alpinischenGebirgsketten derPyrenacn und Alpen werfen. 
In ihncn sind in der neuern Zeit eine Menge dunkle und bi-
tuminose Kalksteine bekannt geworden, welche ebenfalls jiinger 
ais Jurakalk sind, und theils die Stelle der Griinsandformation, 
theils die Stelle der Kreide vertreten. Wenn wir nun cr-
kannt haben, dafs Karpathensandstein mit Teschner Kalk 
wechselt; dafs dieser und der Zywiecer Kalkstein mitten im 
Karpathensandstein yollig idcntisch sind; dafs beide Gebilde 
durch gleiche Fucoiden charakterisirt werden; dafs alle die 
dunkeln bituminósen kieseligen und Hornstein einschliefsen-
den Kalkstcinschichten im Karpathensandstein zwischen Wa-
dowice und Izdebnik, im Skawa-Thal bei Maków etc., und 
zwischen Wieliczka und Gdów dem Teschner Kalkstein gleich 
sind, und dafs der Karpathensandstein iiber dem Jurakalk ge-
lagert der Griinsandformation angehórt: so geht daraus her-
vor, was ich schon friihcr behauptet habe: 

dafs Teschner Kalk und Karpathensandstein einer und der-
selben Formation angehore, und dafs der erstere mithin 
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nul" untere kalkige eigenthiimliche Glieder der Grtinsand-
formation darstellt — gleichzeitig und ahnlich den dun-
keln Mergeln, Glauconie und Kalkschichten, welche zu 
Biarilz bei Bayonne, zu Bethel in den Ardennen, yor-
ziiglich aber in den sayoyischen Alpen an der Kette des 
Buet, an den Bergen yon Fis und Sales mit grofser 
Machtigkeit aufti'eten. 
Dadurch -wird uns selbst crst die Bedeutung einer ąuffal-

ligen Kalksteinbildung in Polen klar. In der Gegend zwi-
schen Siewirz und Kozieglow namlich liegen iiber dem dolo-
mitischen Jurakalk dunkelschwarze und bunte marmorirte 
Kalksteine, zum Theil breccienartig; sie yerbinden sich mit 
grauen , miirben , kalkigen Sandsteinschichten , welche man-
chem Karpathensandstein ahneln, und wie der Kalkstein bitu-
minóses IIolz und Brocken einer gagatartigen Kohle ein-
schliefsen. — Ueber ihnen liegt Eisensandstein, und die 
grobkohlenfiihrende Lcttenbildung, welche ebenfalls der 
Griinsandformation (im weitern Sinne des Wortes, d. li. der 
Formation zwischen Jurakalk und Kreide) angehiiren. Ich 
habe jene dunkeln und bunten Kalksteine ais eine anomale 
obere Schicht der Juraformation angesprochen — jetzt bin 
ich aber iiberzeugt, dafs sie zu den untern kalkigen Gliedern 
der Griinsandformation gehort, und dem ihnen ahnlichen 
Teschner Kalkstein in der Bildungszeit ganz gleich seyn mag. 
Der Teschner Kalkstein wird auf eine interessante Art yon 
gang- und stockfórmigen Sycnit- und Dioritmassen durchbro-
chen und yerandert. Yon diesen will ich weiter unten noch 
sprechen. 

D e r k a r p a t h i s c h e K l i p p e n - o d e r N a u t i l i t e n -
kalk. 

Ich habe eine eigenthiimliche Kalksteinbildung, welche 
in mehr und minder machtigen Lagermassen im Karpathen-
sandstein eingelagert ist, mit dem Namen k a r p a t h i s c h e r 
K l i p p e n kalk belegt, weil sie fast stets in mauer- oder 
ruinenfórmigen steilen Felsklippen aus dem Sandstein heryor-
ragt. Nach ihren charakteristischen Versteinerungen kann 
man sic auch mit dem Namen Ą rum oni ten- oder Nauti-
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li tenkalk belcgen, -wie Boue gethan hat. Wir treffen die-
sen Kalkstein zuerst sehr ausgezeichnet in der Hochcbcnc von 
Nowytarg zwischen den Bieskidcn und der Tatra an, wo er 
von Westen nach Osten von Bogoznik iiber Zaskale, Szaf-
lari und Grankow nach Czorstyn am Dunajec einen Zug klei-
ner, aber steiler Felsmassen bildet, welche in jener flachcn 
Gegend sehr auffallen. Bei Szaflari und Zaskale ist der 
Kalkstein weifs oder lichtróthlich gefarbt, blatteriggrobkórnig, 
wic Urkalk. Einzelne deutliche Enkriniten- und fiinfeckia 
sternfórmige Pentakrinitenglieder, in weifsen Kalkspath ver-
wandelt, zeigen, dafs jene kórnige Textur wahrscheinlich von 
solchen organischen Kórpern herriihrt. Weiter gegen We-
sten oberhalb Zaskale gegen Rogoźnik hin wird der Kalkstein 
nochfeinkórniger, und yerliiuft sich in weifsen und rothen dich-
ten Kalkstein von ebenemBruch. In den kleinen Schluchten und 
am Bachufer oberhalb Zaskale sieht inan zugleich Schichten von 
schiefcrigem grauem und rothem Kalkstein zu Tage gehen und 
daneben Schichten von Karpathensandstein und dunkelm Mer-
gelschiefer. Alle Schichten streichen von Osten nach We-
sten und stehen ziemlich ganz senkrecht. Yon Szaflari ge-
gen Osten setzt eine ShrrKche Felsenreihe fort, und wird 
unterhalb des Einllusses der Białka in den Dunajec von dem 
letztern Flusse durchbrochen. Hier an diesem interessanten 
Passe steht polnischerscits das Schlofs Czorstyn, ungarischer-
seits das Schlofs Dunajec bei Nedecz auf solchen Kalkstein-
klippen. Die senkrecht aufgerichteten, zuweilen gewundenen 
Schichten des Szaflarcr kórnigen Kalksteins weehseln hier 
mit Schichten eines grauen, dichten Kalksteins, und sind be-
gleitet yon grobkórnigem kalkigem Sandstein mit viel einge-
mengten Chloritkórnern. Yon Czorstyn weiter ostlich bleibt 
der Kalkfelsenzug auf der Nordseite des Dunajec, bis dieser 
ihn von neuem bei Czerwony Klasztor zwischen Stara Wies 
und Krościenko rauschend durchbricht. Jenseits beginnt 
dann der schóne pittoreske Felsenzug, der den Namen Bie-
niny tragt und, zwischen den Thalerń von Sczawnica und 
Lipnik streichend, oberhalb Piwniczna die ungarische Granze 
iiberschreitet. Her felsige Kalksteinzug, auch hier iiberall 
mauerfórmig aus derą Sandstein heryorragend, setzt gegen 
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Siidosten fort liber Lublau und Paloesa am Poprad nach Ka-
menica oberhalb Siebcn Lindcn, durchschncidct die Strafse 
von Eperies nach Bartfeld bei Ternye, und geht so am siid-
lichen Fufse der Karpathen in Obcr-Ungarn fort, wohl selbst bis 
Siebenbiirgen. Ich habe scbon im Cap. VII. weitlaufiger iiber 
die grofse Erstreckung dieses, so wie cines ahnlichen Zuges 
von Klippenkalk auf der Nordseite der Karpathen in Ostgalli-
y.ien gesprochen. Beide gehoren zu den charakteristischen 
Gliedern des Gebirges. Unsere Aufmerksamkeit nehmen vor-
ziiglich die Petrefacten in Anspruch, welche dieser Kalkstein 
fiihrt, und welche zu seiner Formationsbestimmung wicli-
tig sind. 

Enkriniten, die ich schon vorhin erwahnte, und die 
Beudant bei Kamenica darin fand, wornach er ihn Enkrinilen-
kalk nannte, und einige Ammoniten, z. B. bei Czorstyn, wa-
ren darin schon liingst bekannt. An den meisten Punkten 
fand man ihn hingegen lcer von Petrefacten, bis Hr. v. Lill, 
Hr. Prof. Zeuschner und ich dic drei Felsen bei Ilogoznik 
kennen lernten , welche eine solche Zahl von Petrefacten ein-
schlicfsen, dafs einige Schichten fast allein daraus zu beste-
hen scheinen; nurSchade, dafs sie meist sehr fest vcrwach-
sen und also schwer yollstandig erhalten herauszuschlagen 
sind. Nautilitcn sind das herrschende Geschlecht, und man 
kann dem Kalkstein defshalb auch den Namen Nautilitenkalk 
geben; nebst diesen finden sich Ammoniten, Terebratcln, 
Pcctiniten und einige andere kleine Bivalven. Die Arten, 
welche ich bis jjtzt mit Bestimmthcit erkennen konnte, sind: 

1) Ammoniles Heroeyi Sow., der im englischen Jurakalk 
zu Hause ist. In jungen Exemplaren gleicht er auch dem 
A. comolatus Scnr,. = A. G er viii ii BnowGH., der in der Nor-
mandie und bei Olkusz im bohnenerzfiihrenden Jurakalk Yor-
kommt. 

2) Ncmtilus ezpnusns Sow., in England im Kreidenmer-
gel haufig. 

3) Naulilus excavalus Sow., auch etwas ahnlich mit N. li-
nealus. In England ist dieser im untern Jura-Oolith zu Hause. 

4) Zwei grofse Nautilitenarten , dic ich noch nicht voll-
stiindig genug erhalten konnte. Sie gleichen am meisten dem 
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Naulilus simplex Sow. und N. radialas Sow., die beide im 
englischen Griinsand sich finden. 

5) Terebrrtlula sella Sow., die auch in dem polnischen 
Kreidenmergel bei Kazimirz vorkommt. 

6) Andere Terebrateln, zum Theil von ansehnliclier 
Grofse, welche durch ihre Gestaltung den Geschlechtern Spi-
rifer und Producla sich nahern. Es ist mir noch nicht ge-
gliickt, ganz vollstjindig erhaltene Exemplare zu bekomraen. 
Einige von ihnen niihern sich der T. acuminata und resupi. 
nata Sow. 

7) Kleine glatte Pectiniten oder sogenannte Disciten. 
8) Eine kleine Aoicula. 
An andern Punkten ais bei Rogoźnik enthalt der Klippen-

kalk auch noch andere, aber selten gut bestimmbare Petre-
facten. Dazu gehóren: 

9) Sehr grofse Ammoniten, z. B. im Klippenkalk be; 
Czorstyn, Schlofs Arva, Szrnye und Krościenko. 

10) Lange Relemniten, einige dem Ii. paxillosus ahnlich, 
von Rudina und Krościenko. 

11) Eine Modiola am Ylarer Pafs im Trentschiner Co-
mitat. 

12) Trigonien bei Szrnye. 
13) Terebralnlites vulgaris und lacunosus Scur.. bei Mia-

steczko im Trentschiner Comitat. 
Hr. Boue 1'iihrt daraus auch noch an : 

Posidonien zwischen Kubin und Arva oder bei Szrnye, 
und 

die problcmatischen Lepaditcn (Ichtyosagone von Bour-
det) von Rudina, 
welche ich aber nicht gesehen habe. 

Es ware von grofsem Interesse, wenn in der Nahe woh-
nende Naturforschcr die Yersteinerungen dieses Kalksteins 
noch fieifsiger sammeln und bestimmen móchten. Hr. Prof. 
Zeuschner von Krakau fand spiiter im Kalkstein von Szaflari 
noch eine andere aminonitenreiche Schicht, unter denen, 
nach seiner brieflichen Angabe, Hr. v. Buch den Ammonites 
Murchinsoni Sow. bestimmt hat. 

So weit wir sic bis jetzt kennen, gehóren aber alle diese 
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yersteinerungen des karpathischen Klippenkalks solchen Ar-
ten an , welche anderwarts im Jurakalk und im Kreidenmergel 
(Chalk marle) bekannt sind. Wenn nun in der machtigen 
Formation des Karpathensandsteins der Klippenkalk nur ais 
wenig machtige Lagermasse auftritt, so beweisen Lagerung 
und Petrefacten gemeinschaftlich, dafs der Klippenkalk nur 
ais eine im machtigen Grunsand (Karpathensandstein) verirrte 
Nachbildung des Jurakalks zu betrachtsn ist, welche dem 
Jurakalk inHinsicht des relatiyen Alters sehr nahe stehen mag. 

Yerfolgt man die Richtung des yorhin bezeichneten Fel-
senzugs yon Rogoźnik bei Nowytarg weiter gegen Westsiid-
west, so ist dieser Zug plótzlich am schwarzen Dunajec 
und in der obern Aryaer Ebene wie yerschwunden. Erst 
zwischen den beiden Stadtchen Trsztenna und Twardosin 
(Tyrdosin) im Aryaer Comitat zeigen sich wieder Spuren ei-
nes ahnlichen Kalksteins, der weiter hin langs der Kette der 
Aryaer Magóra einen Kalksteinzug bildet, den inan deutlich 
zwischen Podbiela und Dluha und bei dem Schlofs Arya sieht. 
lin Thale von Parnicza kommt er in zweifelhafte Beruhrung 
mit Alpenkalk, erscheint weiter westlich bei Rudina unweit 
Sillein wieder, und bildet sodann einige ansehnliche Ziige im 
Waagthal iiber Bicse, Predmir bis Bestercze, und im west-
lichen Theile des Trentschiner Comitats bis zum Ylarer Pafs. 

D e r k a r p a t h i s c h e N u m m u l i t e n k a l k . 
An dem stcilen nórdlichen Abfalle der Tatrakette und 

zu beiden Seiten der Waag in dem grofsen Langenthal der 
Liptau treffen wir eine Kalksteinformation, ausgezeichnet 
durch eine unzśihlbare Menge eingeschlossener Nummuliten. 
Sie hat nicht die geringste Aehnlichkeit mit Jurakalk, karpa-
thischem Klippenkalk und Kreide, sie lafst sich ebenso wenig 
mit dem karpathischen Alpenkalk yerbinden, so nahe einander 
beide auch gelagert sind; sic gleicht ferner durchaus nicht 
den bisher bekannten Nummulitenkalken der Tertiarzeit —• 
sondern steht ais eine ganz eigenthiimlichc Bildung da, die 
nur in den Nummulitenkalken der schweizerischen Hochalpen, 
der Bukowiner Karpathen und yielleicht in den Pyrenaen wie-
dergefunden wird. 
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Vorherrschend besteht sic aus einem rauchgrsuen, asch-
grauen und schwarzlichen, theils schieferigen, theils dichten 
Kalkstein, oft innig mit Sand gemengt, an einigen Punkten 
fast allein aus dicht aufeinander liegenden Nummuliten zu-
sarnmengesetzt. 

Die Formation erseheint nicht innerhalh der hohen Kalk. 
alpen selbst, welche die westliche Halfte der Tatra allein und 
den nijrdlichen Theil der óstlichen Tatra bilden, sondern nur 
am nórdlichen und siidlichen Fufse dieser Gebirgskette, wo 
der angranzende Karpathensandstein etwas mit erhoben ist. 
Diefs deutet schon auf eine Yerbindung und Verwandtschaft 
zwischen beiden. Um ihre Lagerung genauer beurtheilen zu 
kónnen, miissen wir die Hauptpunkte ihres Yorkommens eiu-
zeln betrachten: 

1) Am nórdlichen Fufse der óstlichen hohen tatrischen 
Kalkalpen Siroka bielska, Koszar, Hawrań und Murań im 
Thale von Zar, wo iiberall die steil nach Norden einfallenden 
Schichten des Karpathensandsteins an den Alpenkalk angelehnt 
sind, ist der Nummulitenkalk nur in einigen Spuren angedeu-
tet, und seine Lagerung diirfte hier schwerlich auszumitteln 
seyn. 

2) Yom Zarer Pafs herabsteigend zum Ausgange des 
Kolover Thals beim Eisenhiittenwerke Jaworina ain nordwest-
lichen Ende der hohen mauerfórmigen Kalkalpe Murań, von 
da gegen Westen iiber den Szadlo-Riickcn bis ins Bialka-Thal 
zwischen Jurgo und dem Okomorsko (grofsen Fisclisee) und 
auf dem Gebirgsriicken zwischen dem Białka- und Poroniec-
Thal habe ich auf der Gebirgsscheide zwischen Alpenkalk und 
Karpathensandstein vergeblich eine Spur von Nummulitenkalk 
gesucht. Er scheint hier ganz zu fehlen. 

3) Folgt man aber von der Kirchc von Poronin dem in 
siidlich fallenden Karpathensandstein eingcschnittenen Thale 
des Bialy-Dunajec und einem Nebenbache, der durch das zer-
streut liegende Dorf Zakopane zum Hohofen fiihrt, so steht 
man wenige 100 Schritte unterhalb diesem an steił aufstei-
genden Felsen von Nummulitenkalk, dessen Schichten gegen 
Norden fallen, und auf welchem hier der ebenfalls gegen Sii-
den aufgerichtcte Sandstein aufruht. Geht man in die tiefe 
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Schlucht hinein, worin der Hohofen liegt, so trifft man 
Schichten von Nummulitenkalk, der erbsen- und nufsgrofse 
Kugeln eines festern Kalksteins einschliefst, und dadurch fast 
ein mandelsteinartiges Ansehen bekommt. Dieser ruht auf 
grauem Schieferkalk, wechselnd mit griinlichem und roth-
lichem glimmerreichem Thonschiefer, der sich dem Schiefer-
thon niiliert; dann folgt eine Kalkbreccie, ihre scliarfeckigen 
Brocken durch Kalkspath locker verbunden. Weiter im Lie-
genden folgen Schichten von festem (^uarzfels, zum Theil 
sandsteinartig; er ruht auf schwarzlichem Kalkstein, innig mit 
eckigen Quarzkornern gemengt, und dieser verlauft sich zu-
letzt in reinen, grauen und marmorirten Alpenkalk, der die 
benachbarten hohen Alpen zusammensetzt, und dieser ist 
'/, Meile hinter dem Ifohofen an dem Granit der Tomanowa 
angelehnt, iiber den ein Beitpafs nach der Liptau fiihrt. 

Ein Durchschnitt von Klikoszowa an den Bieskiden iiber 
Nowytarg und durch das Bialy-Dunajec-Thal aufwarts bis Za-
kopane und zur Tomanowa ist zur bildlichen Uebersicht der 
Lagerungsverbaltnisse auf Taf. A. Fig. 5 dargestellt. 

Die Quarzfelsschichten, welche iibrigens an der Tatra 
zwischen Granit und Alpenkalk zu liegen pllegen, sah ich 
hier nur zwischen Kalkstein und Kalkbreccie. Diefs ist eine 
Anomalie. 

4) Vom Zakopaner Ifohofen, am Fufse der Tatra gegen 
Westen auf dcm Wege nach Koscielisko, kann man den Nura-
mulitcnkitlk im Zusammenhange verfolgen. An dem 1'unkte, 
wo der westlichste Ouellbach des Biały-Dunajec durch eine 
enge Fclsenschlucht aus dem Gebirge lieryortritt, liegt der 
schwarze Nummulitenkalk aufKalkconglomerat auf, und seine 
Schichten fallen 30° gegen Norden. Im Biegendcii des Kalk-

' conglomerats bebt sich ein grauer diinnschieferiger Kalk 
(Schieferkalk) heraus, der wieder an grauen dichten Alpen-
kalk angelehnt ist. Im Ilangenden des Nummulitenkalks hin-
gegeri ist der Karpathensandstein mit nordlicher Schichten-
senkung aufgelagert. Weiter fort am Gebiinge bis zum Ein-
gang ins Koscielisker Thal herrscht im Iiiegenden iiberall ein 
miirber grauer und schwarzlicher Schieferkalk, oft dem Ihon-
schiefer ahnlich. Auf ihm ruht hier und da zerriittetes Kalk-



Nacfilrag zum VII. Capilel. 6 5 7 

conglomerat, oder, wo dieses fehlt, unmittelbar der Nummu-
litenkalk. Dieser ist hier theils ein schieferiger dunkler Kalk-
stein, theils ein lichtgraues, sandig-kalkiges Gestein. Aufser 
der in zahlloser Menge eingewachsenen Nummulina hieni gal a 
findet sich auch Nummulina mammillaris Sciir,., ziemlich haufig 
Pectiniten, die fast alle zu Pecten asper LAM. gehoren werden, 
der im polnischen llreidenmergrl bei Kazimirz so haufig yor-
kommt; ferner Oslrea biauricularis, andere undeutliche Ostra-
citen, Terebrateln, deutliche glatte Dentaliten, wie mir 
scheint auch die Gryphaea columba, und am seltensten rund-
liche, plattgedriickte und gekriimmte Pllanzenstangel. —• 
Derjenige Theil der Karpathensandstcin-Formation, der in 
diesen Gegenden am nordlichen Fufse der Tatra auf dem 
Nummulitenkalk aufliegt, d. li. also langs dem langen Dorfe 
Zakopane, im obern Theile des Bialy-Dunajec-Thals bis herab 
nach Poronin, im Thale des Poroniec-Bachs aufwarts bis zu 
der Gebirgshóhe von Bukowina und im Thale des Czarny Po. 
tok oder derSiklówka, die sich bei Mur mit dem Poroniec 
yerbindet •— hat ganz den Charakter der untern Abtheilung 
desselben am nordlichen Fufse der Bieskiden zwischen Te-
schen und Landskrone. Die Ilauptmassc bildet an den stci-
len Thalwanden stets cin grauer, milder, diinnspaltender und 
etwas mergeliger Schiefer, dem Schieferthon ahnlich. Die 
festern Lagen zerspalten beim Zerschlagen in spharoidische 
concentrisch schalige Stiicke. In ihm liegen 2 — 3 Zoll oder 
6 — 1 2 Zoll machtige Schichten yon sehr festem quarzigem, 
seltener etwas kalkigem Sandstein, der im frischen Bruche 
ganz einem dichten, splitterigen grauen Quarz gleicht; aber 
auf jeder Schichtungsablosung ist er mit Glimmer und ver-
kohltcn Pflanzenresten wie gemeiner Karpathensandstein be-
legt. Es bilden sich diinne Lagen von Sandsteinschiefer, 
der, sehr diinn spaltend, tauschend zuweilen Grauwackenschie-
fer und Glimmerschiefer ahnelt. Die Schichtung ist iiberall 
hóchst ausgezeichnet, die Schichten liegen sehr flach, oft 
ganz horizontal, und machen sehr yiele flachę wellenfórmige 
Biegungen. Gegen Norden im Thale des Bialy-Dunajec ab-
warts bis nach Szaflari hin heben sie sich heraus, und fallen 
mithin 10 — 20° nach Siiden. Auf der andern Seite gegen 

P u s e n , g e o g n o s t . lieschreib. v o n P o l e n , 11, 4 2 
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die Tatra heben sie sich ebenso nach Siiden heraus, und fal-
len hier gegen Norden und Nordwesten. Kurz sie bilden eine 
deutliche Muldę zwischen der Tatra und den Bicskiden, und 
die Schichtenkópfe der festen quarzigen Schichten, zwischen 
denen der milde Schiefer leicht aufgelost und weggewasclien 
wird, bilden in allen Bachbetten sehr mannichfaltige und hau-
fige kleine Cascaden. 

5) Vor allen andern lehrreich ist das enge pittoreskc 
Thal von Iloscielisko, aus welchem der óstliche Quellbach 
des Czarny-Dunajec kommt. Man tritt von Zakopane oder 
Chochołów kommend in dasselbe durch eine enge nur 10 Fufs 
breite Felsenspalte ein, gerade nur so breit, dafs der Bach 
Platz zum Durchgang hat, iiber welchem eine Briickc liegt. 
Sehr passend heifst dieser Eingang das Koscielisker Thor. 
Gleich dahinter bildet das Thal ein 800 Schritt langes, 2—300 
Schritt breites, von hohen bewaldeten Bergen umschlossenes 
Bassin. An seinem siidlichen Ende liegt der Eisenhammer 
Iloscielisko mit wenigen Arbeiterwohnungen umgebcn, ganz 
abgcsclilossen von der iibrigen Weit, im Winter nur dann 
von der Sonne beschienen, wenn sie durch den Meridian geht. 
Gleich hinter dem Eisenhammer schliefst sich das Thal zur 
engen Felsenspalte. Yon beiden Seiten treten die senkrecht 
abstiirzenden Kalkalpen so nahe an den Bach, dafs der durch 
das Thal nach den Alptriften hinauffiihrende Weg sich miih-
sam durchwindet, und den Bach wohl zehnmal auf schwan 
kenden Briicken iiberkreuzt. Eine halbe Stunde oberhalb 
dem Hammer braust aus einer Hóhle der rechten Thalwand 
ein eiskaltcr Bach heraus, der stiirker ais der im Thal flic-
fsende ist. — Nach % Stunden von hier steigt man durch 
diese prachtvolle Felsenschlucht empor, bis man plótzlich in 
ein % Stunden weites, fast kreisrundes Kesselthal tritt, einge-
schlossen von den waldlosen Alpen, welche hier den hohen 
Gebirgsriicken der Tatra bilden. Man ist plótzlich wie in 
eine andere Weit versetzt; die schauerlichen Kalkfelsen, dic 
man eben verlasscn hat, und die Bewaldungen sind yerschwun-
den, das Kesselthal, worin der Bach entspringt, ist mit Wie-
sengrund bedeckt, auf welchem die Salasclien (Sennhiitten) 
utehen, und die rundum aufsteigenden Alpen sind mit Schnee-
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flecken, Krummholz und Gerolle bedeckt. — Im Ilintef-
grunde gegen Siiden erhebt sieli die hohe Kamcnista, linka 
daneben die Alpe Pisana oder Piśna, weiter rechts der Ornak, 
an welchem sonderbar gestaltete gratige FeUriffe yon Kalk-
stein vom Gipfel bis zum Fuls lierablaufcn. Links an die 
Pisana reiht sich die Alpe Szmerjecina, weiter westlich To-
inanowa polska, und zwischen beiden fiihrt iiber einen hohen 
Sattelriicken ein nur zu Fufs gangbarer Pafs in das jenseitige 
hochliegcnde Langenthal Czycha oder Tyclia, aus welchein 
das Wasser schon auf der Siidseite des Gebirgs durchs Ko-
proyer Thal nach der Waag hinablliefst. — 

Die Alpe Kamcnista und die daran anstofsenden Theile 
yon Pisana und Ornak bestehen aus Granit, der auf der Siid-
seite durch ein fast reines Feldspathgestein in Gncufsgranit 
iibergeht, auf der Nordseite hingegen mit Talkschiefer be-
deckt ist, dessen Schichten sich gegen Norden neigen. In 
diesem Talkschiefer ward einst schon iiber der Krummholz-
region zur Zeit Siegmunds I und II, und spiiter noch cinmal 
unter Stanisław August ein wohl niemals sehr ergiebiger Berg-
bau auf gold- und silbcrhaltige Spiefsglanz- und Kupfererze, 
besonders Kupferkies, getrieben, die auf unregelmalsigen 
Gangtriimmern einbrachen. 

Auf dem talkigen Schiefer lagert zunachst cin róthlicher 
und weifser kórniger Quarzfels, der in einen feinkórnigen 
festen quarzigcn Sandstein von ziegelrother und rótlilich-
weifser Farbę iibergeht. Glimmerschiippchen und zersetzter 
Feldspath sind hier nur sparsam in diesen Sandstein cinge-
mengt, den Boue (aber nicht zweckmafsig und passend) ro-
then Sandstein nennt, und Hr. Keferstein mit dem M e l s -
Sands te in in Graubiindten parallelisirt. Die obern Schich-
ten dieses Quarzfelses schlicfsen nufsgrofse abgcrijndete Quarz-
kiesel ein, und zugleich Brocken und Kórner von Kalkstein. 
So entsteht ein eigenthiimliches Triimmergcstein, das auf der 
Oberllache sehr raub ist, indem scharfeckige Ouarzliórner 
heryorragen. Im frischen Bruclie zeigt sich aber einhomo-
genes quarziges Bindemittel, das nesterweise aber in losen 
grobkórnigen Sand zerfallt. Dieses feste ouąrzige Triimmer-
gesteia ist hóchst merkwurdig durch die Petrefacten , die es 

42 * 
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einschliefst; es sind Pectiniten, Austern, Terebrateln und 
Belemniten, die sehr schwer zu entblófsen und defshalb auch 
schwer zu bestimmen sind. So yiel aber erkennt man, dafs es 
dieselben Arten sind, welche auch im Alpenkalk, und, wie 
mir scheint, auch im Nummulitenkalk yorkommen. Ich glaube 
bestimmt darin denselben Pecten asper LAM. und die Oslrea 
hianricularis wie im bcnachbarten Nummilitenkalk erkannt zu 
haben, aufserdem abnr noch einen andern Pecten, der sehr 
ahnlich mit P. snlcatus und reconditns Sow. ist, die freilich 
bisher nur im englischen Crag bekannt sind. Die Schichten 
dieses Gesteins sind deutlich und nicht sehr steil nach Norden 
geneigt. Es yerbinden sich damit schwache Schichten eines 
ockergelben, sehr ziihen, porósen Kalksteins, manchem 01-
kuszer Dachgcstein ahnlich, und noch weiter im Hangenden 
lagert sich ein grauer Kalkstein auf, gemengt mit wasserhel-
len' Ouarzkórnern und durchzogen von Adern eines ąuarzigen 
grobkórnigen Sandsteins. Dic (luarzkórner yerschwinden, 
und so treten wir ins Gebiet des reinen Alpcnkalks von grauer, 
schwarzer , róthlicher und wcifser Farbę mit mannichfalliger 
Farbenzeichnung. In dieser machtigen Kalkmasse bemerkt 
man selten etwas eingesprengten gediegenen Schwefel. Der 
allmiihliche unyerkennbare Uebergang vom reinen Ouarzfels 
durchs quarzige Triimmergestein und den mit Ouarzkórnern 
gemengten Sandstein bis in reinen Alpenkalk lafst uns mit 
Recht sehliefsen, dafs alle diese Gesteine, schnell hinter einan 
der gebildet, e i n e r Formation angehóren. Hr. Boue fiihrt 
an, dafs er zwischen dem Alpenkalk eine OTasse von fucoiden-
fuhrendem Sandstein gefunden habe, und trennt durch diese 
das ganze Kalkgebilde sehr scharf in untern und obern Alpen-
kalk. Weder ich noch Hr. v. Lill haben jenen Fucoiden-
Sandstein gesehen, und ich kann daselbst eine so scharfe 
Trennung yon unterm und oberm Alpenkalk nicht zugestehen. 
W o hinter dem Koscielislier Hammer der Alpenkalk sich en-
digt, lagert sich auf ihn eine an 600 Schritte macluige Gc-
birgsmasse, die vorwaltend aus grauem, oben beschriebenem 
Schieferkalk besteht, mit welchem Schichten von Schiefer-
thon, quarzigem Karpathensandstein und einige Schichten yon 
weifsem und rothem dichtem Kalkstein wechsellagern, alle 
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Seliiclitcn nach Norden fallend. Wenn Hr. Boue diese ganze 
Schichtenreihe mit dem Namen alterer Karpathensandstein 
oder Wiener Sandstein belegt, so ist der Nanic eigentlich 
nicht ganz passcnd; denn grauer Schieferkalk ist qualitativ 
vorherrschend, doch bin ich selbst gcncigt, diese Schiefcr-
kalke den altern Gliedern dieser Sandsteinformation beizu-
ziihlen. Der Schieferkalk fiihrt flacho undeutliche Ammoni-
ten, besonders in dcm westlich vom Koscielisker Thale lie-
genden Thal, worin der zweite (^uellbach des Czarny-Dunajec 
lliefst. Die weifsen und rothlichen dichten Kalksteinschicli-
ten im grauen Schieferlsalk betrachtet Hr. Boue ais Klippen-
kalk, weil sich darin Ammoniten und Belemniten gefunden 
haben sollen, die ich nicht selbst sah. Wenn sic aber auch 
yorkommen, so diirften sio nichts entscheiden , da dieselben 
auch im Alpenkalk yorkommen. Ich halte die Einzeichnung 
des Klippenkalks in Boue's Profil pl. IV. A im Koscielisker 
Thal fiir hypothetisch und die ganze Zeichnung etwas fur 
idealisirt. 

Auf dem Schieferkalk lagert am Koscielisker Thor ein 
mit rothen eisenschiissigen Adern durchzogencs Kalkconglo-
merat von unbedeutender Machtigkeit, auf diesem aufserlialb 
des Thors der fast blofs aus Nummuliten zusammcngesctztc 
Kalkstein. Wendet man sich von da auf den Weg nach Cho-
cholow im Thal abwarts, so wiederholt sich das Kalkconglo-
merat nochmals; dann folgt an der niichsten Briicke wieder 
Nummulitenkalk, aber mit wenigeren Nummuliten, und endlich 
lagert sich auf diesen der Karpathensandstein im schwarzen 
Dunajec-Thal abwarts bis Chocholow, und etwas seitwarts bis 
zum Klippenkalk von Bogoznik. 

Zum Vergleich mit Hrn. Boue's Zeichnung, die mir nicht 
ganz naturgetreu zu seyn scheint, habe ich das wichtige Gc-
birgsprolil vom hohen Biicken der Tatra durchs Koscielisker 
Thal nach meinen Beobachtungen auf Taf. A, Fig. 6 ge-
zeichnet. 

6) Wenn man von Twardosin an der Arya sich gegen dic 
Tatra wendet, und zuerst iiber die Biedna hora und Szkoru-
zina sich nach dem nórdlichen Fufse der Alpe Oszobita wen-
det, so bilden jene beiden zuerst genannten Berge einen ho-
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hen kahlen Bergzug, parallel der Tatra, und sind davon durchs 
tiefe Studena-Thal getrennt. Sie bestehen durchaus aus Kar-
pathensandstein, dessen Schichten h. 11 —12 gegen Norden 
fallen. Steigt man yon der Szkoruzina nach den Quellen des 
Błotna-Bachs lierab, so steht am Fufse der Oszobita noch 
Sandstein an, der sich deutlich an den Alpenkalk anlehnt. 
Vergebens suchte ich hier Nummulitenkalk, denn die steil auf-
steigenden Felsen der Oszobita bestehen theils aus diclitem 
grauem und marmorirtem Kalkstein, theils aus kórnigem wei-
fsem, theils aus Kalkbreccie durch weifsen feinkórnigern lo-
ckern Dolomit conglutinirt. Schichtung sah ich nicht. An 
die Oszobita scliliefsen sich gegen Westen fort die Kalkalpen 
Salatin oder Priestopa, Sziwskahola, Kriwska-hola und Biała 
skala an. Geht man am Błotna-Bach herab bis Habówka, so 
fallen iiberall die Schichten des Karpathensandsteins und sei-
ner grauen Mergelschicfer 40 — 45° h. 12 gegen Norden, und 
sind mithin an jenen Alpenkalk steil angelehnt. Zwischen dem 
Błotna- und Studena-Bach haben die von den GranitalpenRacz-
kowa und Bohacz herabstrómenden Gewiisser ungeheure 
Schutlhalden von Granitgerólle iiber den Sandstein aufgehauft. 
Von Habówka fiihrt gegen Siiden durch Zuberecz und zwischen 
den Bergen Biała skala und Priekopa Holicza ein Weg iiber 
die hier erniedrigte Tatrakette nach der Liptau. Folgt man 
ihm, so trifft man bis nach Huty noch Karpathensandstein, der 
in den tiefern Schichten bituminós wird, und sich dann auf 
Nummulitenkalk auflegt. Dieser liegt auch hier wieder auf 
einem groben Kalkconglomerat mit sehr gerundeten Geschie-
ben. Dann folgt in dessen Liegendem grauer Schieferkalk und 
Schieferthon, und diese lagern iiber theils dunkelm bituminó-
sem, theils grauem und weifslichem Alpenkalk, weichen man 
bis I(vacsany in der Liptau mittelst einer tiefen engen Felsen-
spalte durchschneidet, durch welche der Weg nach dem 
Waag-Thal herabfiihrt, und von wo aus Geróllmassen das an-
stehende Gestein nicht weiter erkennen lassen. Also auch 
hier haben wir nach der Durchschnittszeichnung auf Taf. A. 
Fig. 7 dieselbe Lagerungsfolge. 

7) Die diefsjahrige Beise fiihrte mich ferner zur Ent-
deckung desNummulitenkalks am westlichen Ende der Tatra an 
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der Alpe Chocs. Hier sind dic Lagerungsverhiillnisse rccht 
deutlich ausgesprochen, fiihreii aber zu einem Resultate, wel-
ches in etwas von dem bisher erlangten abweicht. 

Geht man yon der Stadt Kubin an der Arva in dcm Thale 
aufwarts, welchcs nach Ober-Kubin und von da nach Lesczyni 
fiihrt, so steht an beiden Thalgeliangen iiberall der gemeine 
blaulichgraue, etwas kalkige Karpathensandstein an, der sehr 
viclc A'erkohltc, aber zerrissene Pflanzenąbdriicke enthalt, und 
von vielen ziemlich machtigen mit krystalliniscliem Kalkspath 
ausgcfiillten Kliiften dui-chschnittcn wird. Seine Schichtung 
ist iiberall sehr deutlich. Ich fand dic Schichtcn zwischen 
Unter- und Ober-Kubin h. 10 gegen Nordwest, zwischen Obcr-
Kubin und Lesczyni h. 2 gegen Nordost unter 30° geneigt. 
Sie sind so diinn und dabei auch so gut zu bcarbeiten, dafs 
daraus nicht allein grofse vortrcf('liche Platten zu Treppcn 
und Trottoirs gcbrochen werden, sondern dals man daraus 
auch kleine Tafeln, so grofs und diinn wic Dachziegcl liaut, 
aus denen in jenen Dorfern niedlichc Gartenciiizaunungcn zu-
sammengesetzt werden. 

Mit dem Sandstein wechseln auch hier Schichten von 
zerbrechlichcm grauem und schwarzliclicin Mergelschiefer. 
Nórdlich vom Thale zwischen Ober-Kubin und Miodzihradów 
erhebt sich eine Reihe nackter Kalkfelsen unter dem Namen 
ltubinska skala. Vom Thal aus bis zu den Kalkfelsen sieht 
man die Sandsteinschichten nórdlich gegen den Kalkstein ein-
fallcn, und dieser kann hier nur auf dcm Sandstein auflicgen 
oder hóchstcns ais eine im Sandstein cingclagerte Kalkmasse 
gelten, da jenseits derselben nórdlich gegen das Arva-Thal 
hin wieder nórdlich cinschicfscndcr Sandstein vorkommt. Die 
Ober-Kubin zuniichst stchenden Felsen bestehen aus gemei-
nem grauem, schwarzem und wcifs geadertem tatrischem Al-
penkalk; die gegen Miodzihradów hingekchrte Seite besteht 
hingegen theils aus Ginem kalkigen Triimnicrgcstcin, theils 
aus einem mit Nummuliten angcfiillten, aus rundlichen Kór-
nern zusammengesetzten Kalkstein. — Wendet man sich von 
Lesczyni aus gegen Siiden nach der Alpe Chocs und folgt dem 
Wege, welcher iiber das Gebirge nach Bad Luczki in der 
Liptau fiihrt, so dafs das Dórfchen Oszadka am Fufse des 
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Berges Chotar links liegen bleibt, so geben am Gehange auf. 
wiirts, etwa noch 200 Scbrittelang, die vorigen Sandsteinschich-
ten zu Tage, und unter ihnen grauer Schieferkalk, dessen 
Schichten gleichfórmig steil nach Norden fallen. In dem durchs 
Wasser ausgcrissenen Hohlweg bis zum Waldrand aufstei-
gend, sieht man noch Schichtenkópfe entblófst, die theils dem 
Schieferkalk, theils dem Sandstein angehóren , so dafs beidc 
hier in Wechsellagerung yorzukommen scheinen. Zugleich 
liegen Geschiebe und Blócke von Nummulitenkalk umher. Die 
ser ist theils ein sehr sandiger, lichtbraunlicher miirber Kalk-
stein mit yielen kleinen Exemplaren yon Nummulina laevigata 
und mammillaris, theils ein festerer grauer Kalkstein. Aufser 
den Nummuliten linden sich darin dieselben Pectiniten, wie 
bei Zakopane, Iloscielisko und im sandigen Kalkstein bei Trent-
schin, Spuren der Gryphaea columbci, kleine glatte Dentaliten 
(dem Dentalium entalis oder eburneum aus Grobkalk glei-
chend), und plattgedriickte, rundliche, gebogene Pilanzen-
stangel. Zugleich fand ich hier Bruchstiickc yon zwei andern 
sonderbaren Ilalkstcinabanderungen, die ich aufserdem nir-
gends im Nummulitenkalk sah; die eine ist schwarz, miirbe, 
sieht aus wie gebrannt, und enthalt einige kleine Entrochiten; 
die andere ist grau, róthlich und bunt gefleckt, und in ihr sah 
ich Spuren eines Echiniten oder gar einer Asterias-Art. — 
Tritt man in den Wald ein, so erhebt sich das Gebirgc nun 
steiler, und nach wenigen 100 Schritten steht man vor Felsen 
yon Nummulitenkalk, von denen jene bcschriebenen Bruch-
stiickc abstammen mógen. Er ist auch hier meist lichtgrau 
und braunlich, aber gemengt mit kleinen eckigen und runden 
Kalkkórnern von einer viel dunklern Farbę. Er ist fest, ent-
halt viel Nummuliten, und ist, genau betrachtet, ein feinkór-
niges Conglomerat. Damit yerbinden sich mehr im Liegenden 
machtige Schichten von grobem Ilalkconglomerat, und dieses 
ruht auf lichtgrauem Schieferkalk, iiber dessen unter 30 — 40° 
gegen Norden fallenden Schichten man miihsam zu dem circa 
4000 Fufs iiber dem Meere liegenden Sattelpafs emporsteigt, 
iiber weichen der nur fiir leichte Wagen fahrbare Weg jen-
seits ins Thal von Luczki hinabfuhrt, an dessen rechter Seite 
die 4913 Fufs hohe zweikópiige Kalkalpe Chocs aufsteigt. Nir-
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gends sah ich den Schieferkalk so diinnschieferig wie hier, 
denn er spaltet wie wahrer Thonschiefer, dem er tauschend 
iihnelt, indem schichtenweise wirklicli der Kalkgehalt vorn 
Thongehalt ganz zurukgedriingt zu werden scheint. Von je-
nem Pafs im engen Thale nach Bad Luczki hinabstcigend ver-
liert sich der Schieferkalk bald, und es tritt unter ihm grauer, 
dichter Alpenkalk hervor, dessen machtige Schichten theils 
li. 9 gegen Nordwest, theils ganz nach Norden einfallen. Nacli 
einer halben Stunde Weges wird der Kalkstein diinnplatten-
formig, wie im Parniczer Thale, die Schichten aulserordent-
lich deutlich 30° nach Norden geneigt. 

Die Machtigkeit dieses plattenfórmigen Kalksteins betriigt 
einige 100 Schritte, dann folgt im Licgenden wieder grauer 
und schwarzer, weifsgeaderter Alpenkalk bis nahe oberhalb 
des Bades. Ilier trifft man auf Schichten einer eigenthiim-
lichen Kalkbreccie, indem einzelne scliarfeckige dunkelgrauc 
Kalksteinbrocken durch sehr yiele weifse, stangelig abgeson-
derte I{alkspathm,asse umhiillt sind, haufig Drusen bildend, de-
reń nierformig gebogenc Flachen aus Khomboedern zusam-
mengesetzt sind. Mit diesem Gestein verbindet sich ein an-
deres, welches man fiir feinkornigen , miirben , lichtgraucn 
Dolomit ansprechen mufs. Die 18° B. warme kohlensaure 
Kalk- und Eisenquellc yon Luczki quillt wahrscheinlich aus 
diesem Gestein, hat aber das kleine Thalbassin ringsum und 
das Thal abwarts bis zur Waag mit machtigen Banken von 
Kalktuff ausgefiillt. — Aus dem Luczkier Thale, durch eine 
Seitcnschlucht zur AlpeChocs selbst aufsteigend, yerfolgt man 
den dichten Alpenkalk, der einige Małe mit Kalkbreccie wech-
selt, bis ungefahr auf '/j der Hohe; dann lagert sich darauf 
grauer Schieferkalk, iiber diesem wieder scharfeckigc Kalk-
breccie , und endlich an der Kuppe ein weniger schieferigcr, 
mehr dichter, schwarzlicher, marmorirter, bituminoser Stink-
kalk, dessen Schichten hier abweichend h. 7 — 8 gegen We-
sten geneigt sind. Man hat unter der Kuppe im Kalkstein 
eine Lage von ockerigem Brauneisenstein erschiirft. Der auf 
Taf. A. Fig. 8 entworfene Gebirgsdurchschnitt vom Arya-Thale 
bei Kubin durch die Tatra (Alpe Chocs) nach Bad Luczki und 
Yon da durchs Waag-Thal bis zu den noch hoheren Liptauer 
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Alpen bei Magórka, zwischen dem Liptauer und Sohler Comi-
tat, ist zur Erliiuterung der Łagerungsverh;illnisse besonders 
lehrreich. 

Auf der mit x bczcichneten Gebirgsscbeide zwischen 
Schieferkalk und Karpathensandstein erscheint in diesem Durch-
schnitte selbst z war kein Nummulitenkalk, allein er findet sich 
nur 1 Meile ostwiirts davon auf dieser Lagerungsstelle bei De-
manowa. Aufserdem wies Hr. Boue dic Existcnz des Nura. 
mulitenkalks noch bei Tyrhowa an der westlichen Seite der 
kleinen Fatra nach; siche dessen Profil pl. III. B. 

Yergleichen wir nunmehr alle die Schichtungsprofile un-
ter einander, in welchen der Nummulitenkalk auftritt, so er-
gibt sich daraus, dafs da, wo dic Beihe der Gebirgsglieder 
am yollstandigstcn entwickelt ist, yora Liegenden nach deni 
Hangenden auf einander folgen: 

Alpenkalk, 
Schieferkalk, zuw7eilen wechselnd mit Karpathensand-

stein, karpathischer Mergelschiefer, 
Kalkconglomerati .. „ , , , , , n , i zuweilen 2 Mai wechselnd, 
Nummulitenkalk ) 
Karpathensandstein. 

Wir ersehcn daraus, dafs der Nummulitenkalk am innig-
sten mit Kalkconglomcraten yerbunden ist, und dafs nur da, 
wo diese fehlen, eine Verbindung mit dcm Schieferkalk ein-
tritt. Wir ersehen daraus ferner, dafs die ganze iiber dcm 
Alpenkalk lagernde Schichtenfolge vom Schieferkalk bis zum 
Karpathensandstein—beide einschliefslicli—nur ais Gl ie -
d e r e i n e r und d e r s e l b e n H a u p t f o r m a t i o n zu be-
trachten sind. — Der tatrische Nummulitenkalk gehort mithin 
(sarmnt den ihm ycrbundenen Kalkconglomeraten) in der Tatra 
zu der untern Abtheilung der nach der yorwaltenden Gebirgs-
art benannten Formation des Karpathensandsteins, oder mit an-
dern Worten zu den altesten Gliedern der Griinsandformation, 
in welcher im siidlichen Frankreich das Vorkommen der Num-
muliten schon ebenfalls nachgewiesen ist. 

Diese Ansicht von der innigen Yerbindung des Nummu-
litcnkalks und Karpathensandsteins wird noch mehr bestarkt 
durch das ausnahmsweise Yorkommen yon Nummulitenkalk 
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iiber einer machtigen Massc von Karpathensandstein an der 
Kubinska skala, und durch die von Hrn. v. Lill bei Mislenice 
am Fufse der Bieskiden aufgefundenen Nummuliten im wirk-
lichen Karpathensandstein selbst. 

Die von Hrn. Bouć aufgestcllte Trennung des Karpathen-
sandsteins in a l t e m und j i i n g e r n gilt nur insofern, ais 
man tiefere und obere Schichten wie in jeder Flotzformation 
unterscheiden kann, aber zwei verschiedene Gebilde sind 
diese Abtheilungen nicht. Zu dcm altern Karpathensandstein, 
den er mit Wiener Sandstein vergleicht, und noch zu den 
obern Gliedern der Juraformation zalilt, rechnet er dic Schich-
ten zwischen Alpenkalk und Nummulitenkalk, wo der graue 
Schieferkalk vorherrscht, und an den Bieskiden die siidlich 
einfallenden Sandsteine unter dem Szallarer Klippenkalk; zuni 
jiingern Karpathensandstein hingegen, den er allein mit Griin-
sand parallelisirt, die Schichten iiber dem Klippenkalk. Diese 
Trennung ist, nach meiner Kenntnifs von den Karpathen, eine 
willkiirliche, der Natur nicht entsprcclicnde. Es ist zwi-
schen oberm und unterm Karpathensandstein kein wesentlicher 
pctrographischer Untcrschied, und die fiir das ganze Gebilde 
hóchst charakteristischen Fucoiden finden sich in allen Glie-
dern, in den altesten wie in den jiingsten, ais: ini Teschner 
und Bialer Kalkstein (tiefste Schichten von Norden lier), bei 
Wieliczka, im Kalk- und Sandstein bei Seypusch (mittlere 
Schichten), im Sandstein und Mergelschiefer von Hanusfalva 
und in der Nowytarger Ebene iiber Klippenkalk (obere 
Schichten). 

D e r k a r p a t h i s c l i e A l p e n k a l k . 

Ich bediene mich des leider ziemlich unbestimmtcn Aus-
drucks A l p e n k a l k , um damit diejenigen machtigen Kalk-
steinmassen zu bezeichnen, welche an der Tatra und in den 
westlichen Karpathen alpenfórmige Gebirgsziige bilden, wel-
che fruher fast allgemein fiir Uebergangskalk angesprochen 
wurden, ihm aber nicht angehóren, sondern gleiehzeitig und 
gleichartig mit dcm Flótzkalk sind, der einen grofsen Theil 
der nordlichen Alpenkette in Dcutschland und der Schweiz 
bildet. 
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Es ist bis jetzt unter den Geognosten stets streitig gewc-
sen, welcher der bekannten Flotzkalkformationen der Alpen-
kalk angebore. Die neuesten und besten Forsehungen haben 
dargethan, dafs die friihere Ansicht., ais cntspreche er der 
Zcchsteinformation, nicht richtig sey; eben so wenig lafst er 
sich mit Muschelkalk yergleichen, zu welchem ihn vor einigen 
Jahren Boue rechnen wollte. So viel scheint ausgemaclit, dafs 
aller Alpenkalk zu der jiingsten Flotzreihe gehort. Ein Theil 
desselbcn in der siidlichen Schweiz und in der Tarantaise ge-
hort wohl zum Liaskalk, die grofsere Masse hingegen ist noch 
jiinger, und die Ansichten sind dariiber verschieden, ob er 
mit Jurakalk oder mit barter Kreide parallelisirt werden miisse. 
Man hat besonders an den deutschen Alpen einen untern und 
obern Alpenkalk unterschieden, die in Ober-Oesterreich und 
Salzburg durch eine schieferige sandsteinartigeGesteinsgruppe 
getrennt werden, mit welcher das dortige Steinsalzgebirge 
verbundcn ist. Allein Hr. r. Lill hat ausdriicklich angege-
ben , dafs da, wo jene Sandsteine fehlen, oberer und unterer 
Alpenkalk unmerklicli in einander iibergehen, wefshalb beide 
schwerlich ais Formationen unterschieden werden konnen. 
Ein fortgesetztes Studium der darin eingesclilossenen Petre-
facten lafst allein noch mehreren Aufschlufs erwarten, und es 
ware sehr erwiinscht, wenn Hr. Prof. Bronn sein defshalb ge-
machtes Ycrsprechen erfiillen mochte; denn bisher sind alle 
Petrefacten des Alpenkalks noch schleclit bestimmt. Hr. Boue 
unterscheidet auch in den Karpathen einen untern und obern 
Alpenkalk; allein ich mufs gestehen, dafs ich keine bestimmte 
Granze zwischen denselbeu anzugeben im Stande bin. Ich 
ziehe es also vor, obere und untere Schichten ais ein Gebilde 
zu betrachten, das wenigstens an der Tatra unter Karpathen-
sandstein und Nummulitenkalk gelagert, also die Stelle des 
Jurakalks einnimmt. 

Hr. Boue ist der Meinung, dafs diefs fiir allen Alpenkalk 
an den Karpathen gelte, und ich mufs daher durch Aufziihlung 
der wichtigeren Beobachtungspunkte den Gegenstand weiter 
aufzuklaren suchen. 

Der Gebirgsdurchschnitt im Koscielisker Thale hat schon 
gelehrt, dafs dort der Alpenkalk yom Granit geschieden ist 
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durch eine Gebirgsmasse, die sich theils ais reiner Quarzfels, 
theils ais weifser und rother quarziger Sandstein, theils ais 
ein quarziges Triimmergestein mit Petrefacten darstellt. Der-
selbe Quarzfels, yerbunden mit einem dem Grauwackenschie-
fer ahnlichen Gestein, liegt auch unter dem Alpenkalk langs 
der ganzen Nordseite der Tatrakette, und nach Hrn. Boue an 
der Westseite der kleinen Fatra bei Bela im Trentschiner Co-
mitat. Dieser (luarzsandstein (nicht recht passend rother 
Sandstein von Hrn. Boue genannt) ist innig mit dem Alpenkalk 
verbunden, oder wechselt selbst mit ihm, wie bei Bela und 
hinter Zakopane. Da wir ihn schón bei Koscielisko und Za-
kopane kennen, so miissen wir nun seine Lagerung und Be-
schaffenheit im óstlichen Theile der Tatra naher untersuchen. 

Wenn man aus dcm Thale von Poronin iiber das Gebirgs-
joeh auf der Nordseite des Poroniec-Bachs nach dem Dorfe 
Bukowina geht, und von da den Weg nach Jaworina verfolgt, 
so besteht der ganze vor der Tatra liegende Bergriicken aus 
demselbcn quarzigen Karpathensandstein und abwechselnden 
dunkeln Mergelschiefern, wie ich sie oben von Poronin und 
Zakopane besehrieben habe. Alle Schichten, wellenfórmig 
gebogen, fallen flach nach Norden, und liegen also auf dem 
hinter jenem Bergriicken sich erhebenden Alpenkalk auf. Die-
ser bildet auf jenem Wege zunachst die Felsen beim Eintritt 
ins Bialka-Tlial. Verfolgt man dieses von hier an gegen Sii-
den, um zum grofsen Fisch-See (oho morsko, d. h. Meerauge) 
aufzusteigen, so hat der graue, rissigc Alpenkalk auf der lin-
ken Thalseite hóchstens nur die Machtigkeit von einer Yiertel-
stunde Wegs; auf der rechten Thalseite hingegen ist diese 
Machtigkeit viel grofser, weil das vom hóhern Gebirge zwi-
schen dem Białka- und I{olover-Thale herabzichende kamm-
fórmige Gebirgsjoch Holicza ganz aus Kalkstein besteht. Im 
Białka-Thale finden sich auf dem Punkte, wo linksscitig das 
Wasser von den Fiinf-Seen herabrauscht, grofse Geróllstócke 
von róthlichem (luarzfels, und gleich dahinter folgt nun der 
Granit, der auch den schónen Felsenkessel bildet, worin der 
grofse Fischsec und der Froschsee (żabia jezioro) liegen. Ich 
konnte den Quarzfels nicht anstehend linden, allein es ist wohl 
gewifs, dafs er auch hier zwischen Kalkstein und Granit eine 
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Zwischenschicht bildet. — Viel lehrreicher in dieser Hin-
sicht ist das Koloyer Thal bei Jaworina und seine Neben-
thiiler bis berauf zum hohen Gebirgsriicken, welche zusam-
men von den deutschen Bewohnern der Zips die Urlgar-
ten genannt werden, weil ehedem in ihnen viele Aliorn-
oder Urlwalder angetroffen wurden, was auch der polnischc 
Name Jaworina ausdriickt. Wenn man von da, wo der Weg 
von Bukowina nach Jaworina das Białka-Thal durchschnei-
det, gegen den letztern Ort aufstcigt, so geht man immer 
iiber Schichten von grauem und schwarzlichem Alpenkalk, 
abwechselnd mit grauen Mcrgelscliiefcrn, auf denen am Fu-
fse des Szadlo bei Jaworina abermals wieder grauer Kar-
pathensandstein deutlich aufgelagert ist. Gleich oberhalb 
dem Hohofcn von Jaworina theilt sich das Thal. Das links-
seitigc oder óstliche Kolover Thal fiihrt in ziemlich gera-
cler Richtung aufwiirts bis zum Sattelpafs an den sogenann-
ten Kupferscliachten, iiber weichen ein Fufsweg auf die 
Siidseite der Tatra nach Kesmark in Ungarn fiihrt. Das 
rechtsseitige oder westlichc Thal, Siroka-Thal genannt, fiihrt 
zu einem Thalkcssel empor, der im Hintergrunde v<Jn den 
alpfórmigen Bergen Swistowa góra, westlich von Holicza-
Wrch und Szadlo (die es vom Bialka-Thaje trennen), und 
ostlich Vom Holi-Wrch (der es vom Kolover-Thale trennt) 
eingeschlossen ist. Yon Jaworina hor ins Siroka-Thal ein 
tretend, stehen auf der westlichen Seite Felsen von sehr 
dichtem, weifsem Quarzfels, in grofse iiber einander ge-
stiirzte Blócke zcrspalten. An diesen aufsteigend, um zum 
Holicza-Wrch zu gelangen, findet man iiber dem (^uarzfels 
eine miichtige', durch ockergelbe Farbę auffallende Ablage-
rung von ijuarzigem Sandstein, abwechselnd mit gelben, 
miirben, sandigen Schichten und Schwarzem Mergelschie-
fer, die alle sehr eisenhaltig sind. Ueber diesen erheben 
sich liohe Felsen von grauem und lichtem Alpenkalk, wel-
che die Einwohner Holicza-skałka nennen. Hóher auf-
warts zeigt sich schwarzer, schieferiger Kalkstein, und iiber 
diesem grauer, dichter Alpenkalk, in welchem fest einge-
wachsenc zweischalige Muscheln yorkommen, die ich nicht 
bestimmen konnte. Noch hóher hinauf nach der zweiten 
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siidlichcn Kuppe des Holicza-Wreh, und zwar auf dereń 
Ostseite, trifft man zwei alte Eisensteinbaue. Der Kalk-
stein ist theils grau, dicht, ilachmuschelig, theils von Eisen-
oxyd roth gefarbt, theils sehr spróde, in langliche Splitter 
zerfallend. Ich fand darin einige Abdrficlie von Ammoniten 
und einen klcinen Belemnit. Der Eisenstein, der hier gc-
wonnen wurde, scheint mehr vereinzelte Nester ais regel-
mafsige Flótze im Kalkstein gebildet zu liabcn, und war ein 
kalkiger Rotheisenstein. Der Riickcn des Holicza-Wrch ist 
ein scharfer Grat, der westlich sehr jah nach dem Bialka-
Thal abfiillt. Er besteht aus róthlichem und grauem, sehr 
quarzigem Kalkstein, dessen Schichten nach Nordost fallen. 
Der scharfe Grat schliefst sich gegen Siiden an den noch 
hóhern Swistowa-Berg an, der das zur Białka ahfallende 
Podoblaski-Thal gegen Osten begranzt. Yon diesem Punkte 
stieg ich wieder ins Sir oka - Thal herab, und sah hier 
ungefahr in der Hiilfte der Berghóhe abermals den róth-
lichen (luarzfels unter dem Kalkstein liegen. Einen nie-
drigen Gebirgsriicken iiberschreitend, gelangt man in eine 
Seitenschlucht des Siroka-Thals, Świstów a genannt, und in 
dieser aufwarts erreiclit man zwei jetzt gangbare Yersuch-
baue auf Eisenstein. Die Gebirgsmasse ist grauer, dichter 
Kalkstein, stellenwcise von rothem Eisenosyd durchdrungen, 
und Nester von reichem, diehtem Rotheisenstein cinschlie-
fsend. Also auch hier, wie an der Dolicza, kein regelmii-
fsiges Flótz oder Gang. Im Ganzen findet sich so wenig 
Eisenstein, dafs der Bau die Kosten nicht lolint, um so we-
niger, ais er an dem steilen Gehiinge schon iiber der obe-
ren Waldgriinze liegt. Noch etwas hóher liegt der ganz 
kleine Swistowa-See, in dessen Nahe ich viele Blócke ei-
nes sehr schónen Granits fand, der vicl fleischrothen Feld-
spath und weifsen Talk enthalt. Ich weifs nicht, wolier 
dieser Gi-anit in das rundum von Kalkalpen umschlossene 
Thal kommt. Die Westseite des Holi -Wrch, welcher sich 
auf der andern Seitc gegen Jaworina herab an den Swistowa-
Berg anschliefst, und gegen das Siroka-Thal abfiillt, besteht 
aus demselben Alpenkalk, wie die Swistowa góra; die ge-
gen das Koloyer-Thal geneigte Ostseite hingegen besteht 
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wieder aus rdthlichem Quarzfels. *) Folgt man von Jawo-
rina aufwarts ,dem Kolover-Thale bis zum Pafs an den 
Kupferschachten, so ist seine óstlicbe Begranzung durch 
eine hohe, sehr schwer zugangliche Beihe felsiger Alpen-
kalkberge gebildet, welche in Nordwesten bei Jaworina mit 
den senkrechten Felsen der Borogowa und des grofsen Mu-
rań beginnen , und gegen Siidost fortsetzend unter den Na-
men Hawrań wielki, Sirolia-Bielska am Sattelpasse sich mit 
den H i n t e r n - und Y o r d e r n - L e i t h e n vereinigen, von 
denen die iiber den Pafs zunachst hervorragenden Felshór-
ner die Namen Barani rogi (auf deutsch die Lammerspitze) 
fiihren. Auf der nordóstlichen Seite dieser grofsen Felsen-
mauer gegen das Thal von Zar herab schliefsen sich noch 
andere Kalkalpen an, die von den F.inwohnern Mały und 
wielki Koszar, Tokasna, Stirnberg und skalna wrata (das 
Felsenthor) genannt werden. Auf der Seite des Kolower-
Thals hingegen zieht sich vom Hawrań wielki ein unter 
dem Nnmen Skoruszina bekannter Riicken gegen den Bach 

*) Die Beschreibung der Gebirgsverhallnis.se in diesem Tlieile 
der Tatra wird sehr erschwert durcli die Unvollltommenheit 
der vor!iandenen Gebirgskarten. Diejeijige, die Wahlciiberg 
in seiner Flora Carpatliarum mitgethcilt hat, ist nicht specicll 
genug, und z. B. der Gebirgstheil zwischen den Leithen und 
.Taworina gar nicht naturgetreu gezcichnet. Die spccicllere 
Bartę von den Central.Barpathen, welche S y d ó w seinem 
Werlie : B e m e r k u n g e n a u f e i n e r R e i s e i m J a h r e 1827 
d u r c l i d i e B i e s k i d e n ii b e r B r a k a u u n d W i c l i c z l i a 
n a c h d o n C e n t r a l - B a r p a t h e n , B e r l i n . 8. 1830 bei 
gefiigt hat, ist ebenfalls nicht fehlerfrei. So ist der ganzo 
Gebirgstheil an der Nordseite der Tatra zwischen dem Iloscie-
lislier Thal und dem Thale der Sieben-Seen ganzlich verzeich-
net . und ebenso finden sich in der Zeichnung des Gcbirgs 
zwischen der Swistowa und den Bupferschachten mehrere Feh-
ler. Es sind mehrere falsche' Namen angegeben. So z. B. 
nennt Sydow den Pafs an den Kupferschachten S k o p a - P a f s 
(d. li. auf deutsch: Scliopsen-Pafs). Allein diesen Namen 
kennt Łein Gebirgsbewohner. Nahe am Pafs stelit ein Weiner 
rundkópiiger Berg, B o p p a genannt (so viel ais die Kuppe). 
Wahrscheinlich hat cr also ans Sprachunltenntnifs Koppa in 
Skopa verwandelt. 
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herab und von ihm his zum Sattelpafs herauf steht auf dem 
Abhange der hohern Kalhalpen noch ein mauerformiger Kalk-
felsenzug, Rzędy (Sydów schreibt unrichtig Rently) genannt. 
— Zwischen dem Quarzfels des Holi wrch und dem festen 
grauen Alpenkalk des Murań herrscht im Thal ein griinlich-
grauer, schieferiger, thoniger Kalkstein, der wic am Holicza 
wrch griffelschieferartig in langediinne splitterige Bruchstiicke 
zerspaltet, und weiter aufwarts ein rother thoniger, sehr ver-
witterter Kalkstein. Beide gehóren zu den Zwischenschichten 
zwischen Quarzfels und Alpenkalk. Auf dem Riicken des 
Skoruszina-Rergs gewinnt man eine gute Uebersicht iiber das 
Gebirge siidwestlich vom Kolower Thale bis zum hohen Ge-
birgsriicken. In einem Halbkreise schliefsen, von der Swistowa 
anfangend bis zum Sattelpafs, die schon aus Granit bestehen-
den Uerge und Felsenhórner Jaworowa, Eisthaler-Spitze, Kar-
funkelthurm, rother Seethurm und die Kalkalpe Durlsberg den 
Gesichtskreis. Yon ihnen ziehen sich gegen das Hauptthal 
zwei Nebenthaler und zwei Seitenjoclie herab: zwischen der 
Swistowa und dem Uplas das Jaworowa-Thal, das sein Wasser 
aus drei kleinen Seen: Zelone staw*) (gri inerSee) , Jaworowy 
staw und Czarny staw (schwarzer See) , einpfiingt. Der Uplas 
trennt es von einem zweiten Thal, in welchem aus dcm 
P f l o c k - S e e oder Kolo w e r - S e e ein Bach entspringt, der 
weiter abwarts durch den braunen oder Ist -Sce dem Haupt-
tbale zulliefst. Sydow nennt dieses Thal falschlich Odupla-
cze**); die Einwohner nennen den aus beiden Seen kom. 
menden Bach nur mit Recht das Kolower Wasser. Rechts 

.*) Er ist niclit zu verwcchseln mit dem griinen S f c auf der unga-
risclicn Scite, der im Granitgrbirge liegt. 

**) Olfenbar ist diefs ein falsoher Naino, aus Unlienntnifs der 
Sprache cntsta.iden. Der Gebirgsrucken, worin der Czarny staw 
l iegt, heifst Uplas , und eine lileinc Alpentrifft unterhalb seines 
nnrdóstliclien Eudes pod Uplasem; daraus hat Hr. v. Sydow 
wahrscheinlich Oduplac/.e gemacht. Ebenso ist >'s (alseh, wenn 
er von dem P f l o c k - S e p einen b e s o o d e m K o l o w e r Sec linter-
scheidet, und diesen, anf seiner Kartę mit No. 109 bezeichnct, 
auf der rechten Seite des Kolower Thals angibt, wo ein solcher 
gar nicht existirt. 

PUSCH, g e o g n o s t . Bese ł i re ib , yon P o l e n . II. 4 3 
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von diesem erhebt sich das Gebirgsjoch Jagniencia; den mul-
denfórmigen obern Theil des Thals zwischen diesem und den 
Rzędy nennt man das I{ up f e r s ch a cht e r - T h a l , weil es 
bis zum Sattelpafs an den Kupferschachten hinauf reicht. Es 
ist im Sommer oft wasserlos; bei Fluthzeiten fliefst aber darin 
ein kleiner Bach, der eigentlich die obei'ste Quelle de3 gan-
zen Kolower Thals ist, und den Sydow Jakniencia-Wasser 
nennt.*) Dieses hochliegcnde Kupferschśichter-Thal ist so 
mit grasreichen Alptriften bedeckt, dafs man die Felsarten 
wenig beobachten kann. Rechts an dem Rzędy-Riicken findet 
sich ein gelblicher, eisenockeriger und sehr poróser Kalkstein, 
so wie rothe mergelige Schieferschichten. Sie sind die Fort-
setzung der Zwischenschichten zwischen Quarzfels und Alpen-
kalk, und stehen in Zusammenhang mit denselben Schichten 
jenseits des Sattclpasses, von denen ich gleich weiter spre-
chen werde. Aufderlinken Seite am Jagniencia-Riicken kommt 
ein gelblicher, kieseliger Kalkstein vor, der auf quarzigem 
Sandstein ruht. Der Hauptzug dieses Sandsteins oder Quarz-
felsens bleibt ganz auf der linken Seite des Kolower Thals. 
Man kann ihn yerfolgen von Holi wrch durch den untern Theil 
des Jaworowa-Thals , iiber die Alptrift (Polana) pod Uplasem 
nach dem Jagniencia-Riicken, und von da aufwarts bis zum 
Durlsberg und dem Abhang der hintern Łeithen in der Nahe 
des Sattelpasses. Man sollte yermuthen von diesem Zuge ge-
gen Siidost sogleicli den Granit zu treffen, allein diefs ver-
hiilt sich anders. Auf der Polane pod Uplasem sieht man 
gleich hinter dem Quarzfels an der engen Felsenspalte, durch 
welche man zum Pflock-See hinaufsteigt, wieder Felsen von 
Alpenkalk, der auch die Ufer des Pflock-Sees umgibt. Dieser 
bildet mithin hier schcinbar noch einen zweiten Zug zwischen 
Granit und Quarzfels. Sehr ungiinstige Witterung verhin-
derte mich, diefs naher zu untersuchen. Es kann stattfinden, 
weil auch an andern Punkten derselbe Quarzfels mit dem Al-

*) Ebenso ist es cin Irrthum, wenn Sydow auf seiner Harte mit 
No. 97 das Kopparschachter-Thal auf der Siidseite des Gebirgs 
angibt- Dortexistirt Łein solches, sondern er hat mit jener Num-
mer wahrscheinlich die K u p f e r b a n l t nicht weit vom unga-
rischen Griinen Seo im Weifswasser-Thal bezeichnen >yollen. 
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penkalk wechsellagert, obgleich es mir hier wahrscheinlicher 
ist, dafs dieser Kalkzug nur auf den tiefer gegen den Gra-
nitriicken fortsetzcndcn Quarzfels aufgesetzt seyn mag. — 
In der ganzen Erstreekung von Holi wrch bis zum Sattel-
pafs ist der Quarzfels theils so dicht und weifs, wic an 
der Holicza, theils aber lichtziegel- und blutroth gefarbt, 
sehr feinkórnig, mehr einem Sandstein geniihert, mit yielen 
sehr kleinen Partikeln von verwittertem Feldspath gemengt; 
sehr selten enthalt er etwas Glimmer und einige eckige 
Kalkkórner. Nirgends konnte ich hier in ihm petrefacten-
und conglomeratartige Lagen wie im Koscielisker Thale 
linden. *) 

Wenn man den Sattelpafs an den Kupferschachten er-
reicht hat, der zwischen dem Durlsberg auf der westlichen, 
den Leithen mit der Lammerspitze auf der óstlichen Seite 
liegt, findet man bei den alten Yersuchschachten auf der 
Gebirgsscheide zwischen (^uarzfels und Alpenkalk einen 
sehr porosen, gelben, eisenockerigen Kalkstein mit Anllug 
von Kupfergriin und Spuren von Galmey, dem am Holicza 
wrch und den Rzędy-Riicken gleichend. Er wechselt mit 
einem sandigen Kalkstein und thonigen, miirben Schiefer-
schichten, die alle gegen Norden unter die hohen Alpen-
kalkmauern einfallen. Steigt man óstlich von dem Sattel 
nach den sogenannten F l e i s c h b a n k e n , einer steil abfal-
lenden Terrasse der v o r d e r n L e i t h e n in die Hohe, so 
folgen von unten nach oben iiber einander gelagert: 

weicher rother Thonschiefer, nahe iiber dem Sattel, 
feinkórniger, eisenschiissiger quarziger Sandsteinschiefer, 
dunkelschwarzer Alpenkalk mit weifsen Kalkspathadern 

und gemengt mit grofsen Quarzkdrnern, 
rother und ockergelber mergeliger Thonschiefer, 
gelber Letten, wahrscheinlich durch Zersetzung des 

vorigen entstanden, 
grauer Alpenkalk in steilen Mauern aufsteigend. 

*) Die folgenden Beobachtungen iiber die Fortsetzung dieser G e . 
birgsbildung bis zur Kesmarher libeno habe ich schon 1821 gc-
macht, und wiederhole sie hier nur der Yollstandigkcit wegen. 

4 3 * 
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Auf der westlichen Seite des Saltels steht der Durlsberg. 
Sein nordlicher und westlicher Abhang bestehen aus Alpen-
kalk, aber am, siidostlichen Fufse zeigt sich gegen Norden ge-
schichteter Quarzfels, mit welchem nach oben einige Mai eine 
Breccie wechselt, die aus Bruchstiicken von Kieselschiefer, 
Quarz und Hornstein , durch eisenschiissigen Sandstein ver-
bunden, besteht. Yon diesem Bei'ge gegen Siiden ins tiefe 
Kesselthal des weifsen Sees herabsteigend, sieht man unter 
dem Gerólle von Quarzfels auf einigen Punkten blauen und 
gelben Thon, und weiter abwarts wieder eine Kieselbreccie 
anstehen. Diese ruht wahrscheinlich zunachst auf dem Gra-
nit, der den weifsen See umgibt. Zwischen dem Sattelpafs, 
Durlsberg, Stdfschen und den Leithen breitet sich eine schon 
begraste Ebene, die Polane, aus, auf welcher viele Blócke 
von Kalkstein, Quarzfels und Granit liegen. Ich stieg von 
ihr noch einmal an den vordern Leithen in die Hóhe, und 
fand iiber einander gelagert: 

machtigen miirben grauen Mergelschiefer, 
ein starkes Lager von Quarzfels, 
schwarze thonige Schiefer, 
200 — 300 Fufs machtigen quarzigen Sandstein, 
grauen sandigen Kalkstein, 
schwarze Schiefer, welche die eigentliche Terrasse der 

Fleischbanke bilden, 
Alpenkalk, grau, dicht. ohne deutliche Schichtung, mit 

4 — 5 Lagen von dunkelm Hornstein. 
Wo sich die Polane gegen Siidost endigt, verbindet der 

sogenannte r o t h e Lehm die Leithen mit dem gegeniiber-
liegenden Berge Stófschen, und es geht ein steiler Pfad iiber 
den rolhen Lehm herunter nach dem Kalkgrund. Am Fufse 
des rothen Lehms ruht auf geschichtetem Quarzfels eine mach-
tige Schiefermasse, zusammengesetzt aus feinkórnigcm , blut-
rothem, glimmerreichem Sandsteinschiefer, ahnlich vielem 
Grauwackenschiefer, blaulichem und griinlichem, ebenfalls 
glimnjerigem Thonschiefer, alles nach Norden einfallend. Im 
rothen Schiefer liegen einige Kalksteinschichten, und iiber 
ihm lagert ganz deutlich der steil aufsteigende Alpenkalk. 
Seine untersten Schichten sind wieder, wie am Sattelpafs, sehr 
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porós, zellig, miirbc, gelb, und dic Zellen mit gelbem Ei-
senockci' ausgefiillt. Hoher hinauf gehcn selbst Schichten 
von gelbem und rothem Eisenocker zu Tage. Der librige 
Alpenkalk ist grau oder schwarz, mit weifsen Kalkspath-
schniirchen durchzogen, riecht beim Zerschlagen wie Stink-
stein; seltener ist er roth gefarbt, und wechselt mit einer 
Kalkbreccic. Petrefacten sind selten. Einige Zoophyten 
und kleine Pectiniten sind unbedeutend, aber wichtig ist 
os, dafs hier in diesen altesten Alpenkalkschichtcn einzeln 
zerstreut sich auch dieselben Nummuliten wie bei Zako-
pane und Koscielisko finden. Yom Fufse des rothen Lchms 
im Kalkgrund abwarts herrscht iiberall der geschichtcte 
Quarzfels. Indem ich aus dem Grundc noch einmal in der 
linksseitigen Schlucht, das D r e c h s l e r h a u s c h e n genannt, 
gegen die Kalkalpen aufstieg, fand ich abermals iiber dem 
Quarzfels den rothen, glimmerigen Schiefer, und iiber die-
sen den Kalkstein gelagert. W o endlich der Kalkgrund ain 
Fufse des Stófschcns beim grofsen Hattcrthaufcn sich ófłhet 
und in die Zipser Ebene ycrlauft, liegen dic gegen Norden 
fallenden Quarzschichten auf Granit auf, der auch dic vor-
dere Seite des Stofschens bildet. Es scheint liier eine sehr 
scharle Granze zwischen beiden stattzulinden, indem auch 
der Granit in Schichten getheilt ist, die aber gerade ent-
gegengesetzt 40° gegen Siiden einfallen. Im Kalkgrund und 
am Slófschen ist der (luarzfels theils wie am Holicza wrch 
ganz reiner kornig abgesonderter weifser (^uarz , theils ist 
er lleisch- und blutroth, gemengt mit kleinen Punkten von 
verwittertem Feldspath, und ahnelt einem gemeinen Sand-
stein. Seltener schliefst er erbsen- und bohnengrofse, ganz 
gerundete Quarzkiescl und Bruchstiickc von griinlichem, 
murbem Schiefer ein 5 am merkwiirdigsten sind aber Granz-
gesteine am Granit, wo die sandartigen Quarzkórner mit 
frischen róthliehen Feldspathpartien gemengt sind. Diefs 
hat einige alterc Geognosten veranlafst, die ganze Felsart 
A f t e r g r a n i t zu nennen. 

So haben wir also am ganzen Nordabhange der Tatra, 
yom Koscielisker Thale bis zur Białka und von Jaworina an 
quer durchs ganze Gebirge bis zur Zipser Ebene, iiberall 
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zwischen Granit und Alpenkalk eine Ouarzfels- oder Sand-
steinformation gelagert angetroffen, welche durch die Ein-
mengung scliarfeckiger Kalkkórner, durch gleiche Yerstei-
nerungen und durch Wechsellagerung mit den untern Glie-
dern des Kalkgehildes unverkennbar dem Alpenkalk innig 
yerbunden ist; auf der andern Seite aber durch Einwir-
kung der spater erhobenen Granitkette auf der Beriihrungs-
flache, ich móchte sagen gefrittet und mit Feldspathmasse 
durchdrungen worden ist. Gehort dieser Alpenkalk nach 
seinen Petrefacten und seiner Lagerung unter dem Karpa-
thensandstein (Grunsand) in Hinsicht seines relativen Alters 
zu der grofsen und mannichfaltigen Flótzbildung, welche 
wir mit dem Namen J u r a f o r m a t i o n bezeichnen; so kann 
meiner Ansicht nach jener problematische Sandstein nur 
ais ein unteres Glied jener betrachtet werden, d. h. ais ein 
Aequivalent jener sandigen Gesteine, mit weichen auch an-
derwarts, z. B. in England, die untere Abtheilung der Jura-
formation (Oolithreihe) beginnt. Diese Deutung scheint 
mir wenigstens mehr fiir sich zu haben, ais wenn Hr. Ke-
ferstein jenen sogenannten M e l s - S a n d s t e i n ais einen Re-
priisentanten aller Formationen vom. old red Sandstone bis 
zum Keuper betrachtet, oder ais Hrn. Boue's Ansicht, der 
ihn geradezu mit Keuper- oder Lias-Sandstein paralleli-
siren will. 

Yerlasscn wir jetzt die Tatra, um auch im nordwest-
lichen Theile von Ungarn das Verhaltnifs des Karpathen-
sandsteins zum sogenannten Alpenkalk zu priifen. Die Tatra 
endigt sich westwarts am Einfalle der Arva in die Waag. 
Jenseits erhebt sich ein anderer alpenfórmiger Gebirgszug, 
yorherrschend aus Alpenkalk bestehend, der, nordwiirts un-
ter dem Namen k l e i n e F a t r a (Falra mala) bekannt, wei-
ter gegen Siiden unter verschiedenen Namen auf der Granze 
zwischen den Trentschiner, Thuroczer und Neitraer Comi-
taten gegen Trentschin und noch weiter nach Siiden fort-
zieht. In ihm und dem Waag-Thal bieten sich Yorziiglich 
Beobachtungspunkte fiir jenes Yerhiiltnifs dar. In ihm tre-
ten mit dem Alpenkalk aber zugleich grofse Massen kalkiger 
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Conglomerate und dolomitischer Breccien anf, welche be-
sondere Beachtung verdienen. 

Vom Jablunker Passe, iiber weichen die Strafse von 
Teschen ins Waag-Thal fiihrt, am sudlichen Abhange der 
Karpathen herabsteigend, besteht das Gebirge vorherrschend 
aus sehr quarzigem, festem, grobkórnigem Karpathensand-
stein, dessen nach Siiden geneigte Schichten auf der ver-
witterten Oberflache meist griinlich, im frischen Innern 
blaulichgrau gefarbt sind. Die Wechsellagerung mit grauen 
und schwarzen mergeligen Schiefern, im Gebiete von Te-
schen so haufig, fehlt hier fast ganz bis herab nach Czacza. 
Die Hauptstrafse zieht von hier im Kivucza-Thal abwarts 
iiber Oszadnicza, Krasno, Lieskowecz, Ujhely (Neustadtel), 
Rudina nach Sillein (Zsolna). Der Sandstein wird allmiih-
lich milder und mergeliger, die nach Siiden geneigten 
Schichten verandern zwischen Lieskowecz und Ujhely ihre 
Neigung, und fallen nun bis Sillein umgekehrt gegen Nor-
den. Ein lichter mergeliger Kalkstein, zuweilen schieferig, 
liegt auf dem Sandstein, und wird von den HII. Boue und 
Keferstein fiir Plauerkalk (untere Kreide) angesprochen. 
Dann folgt gegen Rudina hin wieder Karpathensandstein, 
aus welchem bei diesem Orte mauerfórmige Massen von 
dichtem, weifsem und rothlichem Klippenkalli hervorragen. 
Yerfolgt man liingegen von Czacza an das obere Kivucza-
Thal aufwarts auf der Seitenstrafsc uber Rakowa, Sztasko 
nach Thurzówka, so ist der Sandstein anfanglich sehr grob-
kórnig und miirbe, weiter aufwarts wieder fest und rjuarzig 
wie am Jablunker-Pafs, und wechselt am nordlichen Thal-
gehange mit vielen schwarzen mergeligen Schiefern. Die 
Schichten sind oft sattelfórmig gebogen, fallen aber am 
Nordabhange des Thals herrschend nach Nord und Nord-
ost. Yon Thurzówka folgt die Strafse nur noch '/4 Stunde 
dem Thalweg, biegt sich dann nach Siiden, und fiihrt iiber 
ein bedeutend hohes Gebirgsjoch herauf, auf der andern 
Seite durchs Thal von Równe nach Nagy Bicse an der 
Waag. Dieses Gebirgsjoch besteht wieder aus tjuarzigem, 
festem, oft griinlichem Karpathensandstein, mit wenig griin-
lichgrauen Schiefern wechsclnd. Alle Schichten fallen hier 
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unter 50—-70" nach Siiden, und nur nahe ani Ausgange des 
Thals von Równe sah ich wieder nordliche Schichtensenliung. 
Das obere Kiyucza-Thal ist mithin ein Langenthal, langs der 
riiclienfórmigen Umbiegung der von ihm nach entgegengesetz-
ter Richtung gcneigten Schichten aufgespalten. 

Wo sich unterhalb Równe das Thal erweitert, gfeniefśt 
man eine lehrreiche und herrlichc Ansicht von dem jenseits 
der Waag sich crhebenden Gebirgszuge zwischen den Tren-
tschiner, Thuroczer und Neitraer Comitaten. Im Hintergrunde 
das hohe waldbedeckte Alpenkalkgebirge; mehr im Vordcr-
grundc langs der Waag den herrlichen, pittoresken, mauer-
und tburrafórmigen Zug des Rlippenkalks bei Bicse, Predmir, 
Waag-Besterczc (Bistrica), der weiter nach Siidost auf die 
Westseite der Waag iibersetzend iiber Lednitz und Szrnye 
gegen Drietoma fortsetzt. Dem Flccken Bicse in Siiden ge-
geniiber, zeichnet sich in diesem Zuge der Bohacz ais die 
kiihnste und lióchste Felsengruppe, weiterhin zwischen Pred-
mir und Bestercze der kleine und grofse Manin yorziiglich 
aus. Beim Anblicke dieser beiden Gcbirgsziige dringt ihre 
yerśchiedene Gestaltung unwillhiirlich die Ueberzeugung auf, 
dafs sie aus yerschiedenen Felsmassen bestehen. Das Waag-
Thal ist bis gegen Podhragy offen, und im milden Karpathen-
sandstein eingeschnitten. Hier wird es zwischen Felsen ein-
geengt. Jenem alten, hochliegenden Schlofs am rechten Ufer 
gegeniiber, treten am linken Ufer Felsen hart an den Flufs, 
in welchen die Strafse eingehauen ist. Sie bestehen aus aus-
gezeichnctem gclblichem und blaugrauem Karpathensandstein 
mit Glimmerblattcbcn und yerkohlten Pllanzenresten, wech-
selnd mit schicferigemMergel und ubergehend in einen festen, 
grauen, sandigen Kalkstein, der mit einer uncndlichen Menge 
von Gryphaea columba angefiillt ist, welche ich friiher nach 
schlcchtcn Exemplaron fiir Gryphaea arcilata angesehen 
hatte. Der Charakter des Gesteins ist so schwankend, dafs 
man einzelne Handstiicke ebenso gut fiir kalkigen Sandstein 
ais fiir Kalkstein erklaren kann. In den mehr sandigen Schich-
ten zcigen sich auch undeutliche Abdriieko von Pflanzenstan-
geln und Blatlern und yiele cingemengte griine Glauconit-
kórner. Auf der entgeger.gesetzten Seite der Waag zwischen 



Nachtrag zim i VII. Capitel. 6 8 1 

Fodhragy und Orłowa besteht das Gebirgc aus dcmsclbcn Kar-
pathensandstein mit Pflanzenrcsten, in den obern Theilen 
mehrkalkig, und wird von Conglomeratschichten bedeckt, in 
denen aufscr Kalksteingeschieben auch Granit- und Syenit-
geschiebe vorkommen. Hr. Boue hat 1. c. pl. V. B. einen 
Durchschnitt durch jenen Gtbirgstheil gezeiclinet, nach wel-
chem bei Orłowa die Conglomeratmassen unter dem mit Gry-
phaea columba angefullten Sandstein liegen sollcn. Diefs ist 
sicher ein Irrthum, denn es verhiilt sich gerade unógekehrt, 
und ich werde bald Gelegenheit haben, mehr von diesem Yer-
haltnisse zu sagen. Gleich liinter den Felsen bei Podhragy 
eróffnct sich vom Waag-Tepla an nach Bestercze (slowakisch 
Bistrica) hin das Thal wieder zu einem Bassin, worauf der 
Flufs zwischen Bistrica und Bcluscha abermals durch ein icl-
siges enges Thal iliefst. Dic Gehange jenes Bassins bestehen 
immer noch aus Sandstein, aus welchem vor Bistrica auf der 
linken Seile der in zwei Gruppen zerrissene, aus weifsem 
und rolhem, dichtem ammonitenreichem Klippenkalk beste-
hende Felsenberg Manin steil und mauerfórmig herausragt. 
Zwischen Bistrica und Swerepecz verliert man den Karpathen-
Sandstein endlich aus dem Gesicht und erreicht den oben er-
wahnten Alpenkalkzug, an weichen der Sandstein angelehnt 
ist. Ein grauer, dichter oder feinkórniger rissiger Kalkstein, 
der hier viele schwarze Feuersteinknollen cinschliefst, ist 
herrschend. Zwischen Viszolay und Bcluscha ist er bedeckt 
mit groben, einer Nagelfluh ahnlichen kalkigen Conglomera-
ten , die mit dem von Orłowa zusammenhangen mógen. Bei 
Beluscha óffnet sich das Waag-Thal wieder zu einem freund-
lichen Bassin, und die Strafse folgt abermals dcm Thalwege 
nach Trentschin. Auf der rcchten Thalseite erkennt man 
leicht die Fortsetzung des Klippenkalkzuges durch seine pit-
toresken Formen; auf der linken Thalseite folgt man den ho-
hern Alpenkalkbergen, dereń Felsen eine weniger auffallende 
Physiognomie haben. Hinter Dubnitza miindet sich bei 
Tepla das Seitenthal aus, in welchem das beriihmte Bad von 
Trentschin im Orte Teplitz liegt. Es ist mit hohen, felsigen, 
mit Buchenwald bedeckten Alpenkalkbergen umgeben. In 
der Thalsohle, nahe am Eingang in den Badeort, ist der 
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Kalkstein sehr zersplittert, rissig, lichtgrau, und aus ihm 
quillt die bekannte Mineralquelle von 29° B. Warnie hervor. 
Daneben zeigl sich auch ein schmaler Streifen rothgefarbten 
Ralksteins, dem ahnlich, den ich oben aus dem Thale von 
Drietoma erwahnt habe. Auf der Hohe der Berge, auf de-
nen man die Spaziergange fiir die Badegaste angelegt bat, ist 
der Alpenkalk fester ais im Thale, dunkler von Farbę, im 
Innern aufserordentlich rissig, und nahert sich durch kórnige 
Textur dcm Dolomit. — Die kleine Stadt Trentschin ist an 
einen grofsen, steil aufsteigenden Felsen von Alpenkalk an-
gelehnt, auf welchem dic Buinen des einst beriihmten Schlos-
ses stehen. Er bietet schóne Gelegenheit dar, die Natur des 
Gesteins zu studiren. Ein Theil desselben ist dunkelgrau und 
schwarz, manchem Uebergangskalk ahnlich; der grófsere 
Theil ist von lichtgrauer und weifser Farbę, feinsplitterig, 
aber so sehr mit feinen (^uerrissen durchschnitten, dals es 
sehr schwer ist, ein Handstiicli fiir die Sammlungen zu scbla-
gen. Diese rissigen Particn gelicn in eine sehr ausgczeich-
nete Breccie iiber, die nicht allein hier, sondern in dem gan-
zen Alpenkalkzuge von West-Ungarn ansehnliche Massen bil-
det. Scliarfeckige, mitunter auch an den Kanten abgerundete, 
erbsen- und nufsgrofsc Brocken des schnceweifsen oder licht-
grauen, feinkórnigen (dem Zuckcr ahnlichen) Kalksteins sind 
durch eine oft gelblich gefarbte, kórnige, dolomit-iilinliche 
Kalkmasse fest conglutinirt, welche in ihren kleinen Caverno-
sitiiten und Rissen rhomboedrische Krystallform zeigt. Es 
ist unmóglich, diese Breccien, welche, wenn sie grobkórni-
ger werden, schon das Ansehen von Conglomerat gewinnen, 
von dem unzerriitteten Alpenkalk zu trennen. Beide greifen 
unmerklich in einander, beide wcchsein mit einander oft in 
derselben Schicht, und doch kann man sich bei ihrer Betrach-
tung des Gedankens nicht erwehren, dafs sowohl die Ilissig-
keit des Alpenkalks, ais die Bildung dieser Breccien die Folgę 
einer Zerriittung und Umwandlung sey, welche dic Felsart 
wahrscheinlich erst bei der Erhebung des ganzen Gebirgs cr-
littcn haben móclite. Auf der Hóhe des Trentschiner Schlofs-
berges liegt zwischen den Kalksteinschichten ein sehr verwit-
terter, grauwacken-ahniieher Sandstein. Er erinnert an die 
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innige Verkniipfung, die anderwarts zwischen diesem Kalk-
stein und dem Karpathensandstein stattfindet. Yergeblich 
war mein Bemiihen, am Fufse der Kalkberge eine bestiinm-
tere Auflagerung des Sandsteins zu finden; dahingegen iiber-
raschte mich am Ende der sudlichen Yorstadt von Trentschin 
im Garten des Kaufsmanns Karger eine andere Erscheinung. 
Unter einer starken Lehmbedeckung, die sehr viele im Innern 
zerspaltene Mergelknollen enthalt, war durch einen Stein-
bruch ein Sandstein entblófst, der dem gemeinen kalkigen, 
blaulichen und gelblichen Karpathensandstein auf den ersten 
Anblick tauschcnd ahnlich sah. Er wechselt aber mit gelb-
lichgrauen, sandigen Kalklagen, die jenem fremd sind, und 
enthalt aufser deutlichen Blattabdriicken von dikotyledo-
nischen Baumarten eine Menge thierischer Yersteinerun-
gen, vorziiglich Pectiniten, eine Art Bucarditen und Mu-
scheln , welche zu Lucina oder Venus gehóren mógen. Es 
sind Formen, wie man sie im Grobkalk zu sehen gewohnt ist, 
und so mag wohl die ganze Gebirgsart einem tertiaren Gebilde 
angehóren, das nach Keferstein weiter abwarts im Waag-Thal, 
z. B. bei Lanschitz und Drankowitz, ebenfalls angetroffen 
wird. 

Yon Trentschin nach Bistrica zuruekkehrend, verliefs ich 
hier das Waag-Thal, um den Alpenkalk bei Rajetz mehr im 
Innern seines Zuges zu beobachten. Yon Bistrica fiihrt ein 
ziemlich enges Thal nach Precsen. In der Thalsohle ist ge-
meinerKarpathensandstein entblófst; nórdlich vom Thale steht 
der Klippenkalk des Manin, den ich nirgends das Thal durch-
schneiden sah; siidlich erheben sich Berge von Alpenkalk. 
Ehe man noch das Dorf Precsen erreicht, treten zu beiden 
Seiten bedeutende Felsen nahe an den Bach. Man vermuthet 
Alpenkalk, und steht plótzlich vor grofsen Massen eines Kalk-
conglomerats, ganz der Schweizer Nagelfluh ahnlich. Kefer-
stein erwahnt ihrer gar nicht, und Boue hat so gezeichnet, 
ais wenn sich von Precsen bis zur Waag dieses Conglomerat 
im Zusammenhang ausbreitc, was doch nicht der Fali ist. — 
Dieser Punkt ist hochst interessant. Das Conglomerat ist in 
sehr deutliclie Schichten getlieilt, welche aber fast ganz senk-
recht stehen und in der Richtung h. 2 von Siiden nach Norden 
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das Thal durchschneidcn. Nur eine grofse Gebii-gssenkung 
kann sic in diese Lage gebracht haben. Die machtigen Schich. 
ten oder Streifen bestehen aus gerundeten Blócken von mehr 
ais einer Kubikklaftcr Grofse, locker durch kleine Geschiebe 
yerbunden; die schwachern Schichten bestehen aus Geschie-
ben von Faustgrófse bis zur Grofse eines Mohnkorns. Alle 
Geschiebe sind vollkommen abgerundet, bestehen nur aus 
graucm oder weifsem sjjlitterigem Alpenkalk, durch Kalkspath 
oder eine ganz zerriebene Kalkmasse conglutinirt. Nirgends 
sah ich ein fremdartiges Geschiebe, kaum ein Sandkórnchen 
dazwischen. Die diinnsten Schichten werden so feinkórnig, 
dafs sie sich unmerklich in einen dichten, dolomitisch schini-
mernden Kalkstein verlaufen. Sehr rathselhaft, indem die 
ganze Conglomcratmasse doch sichtbar aus der Zerstorung 
des Alpenkalks heryorgegangen ist. Yerfolgt man von Precsen 
das linksseitige Nebenthal, so stcigt man iiber ahnliche Con-
glomeratmassen ziemlich steil nach der Gebirgshóhe auf, von 
der ostwarts der Weg sanfter nach dem Dorfe Czerna herab-
fiihrt. Beim Aufsteigen nehmen die feinkórnigen Conglo-
meratschichten zu, verlaufcn sich in kalkige miirbe Sandstein-
schichten und mergelige Schiefer, die beide an Karpathen-
sandstein erinnern, und wechscln zuletzt mit festen, unzer-
riitteten Alpcnkalkschichten selbst ab. Bei Czerna endigt das 
Conglomerat, und ruht auf grauem, rissigem Alpenkalk, der 
nach Bajetz herab hóchst zei'riitlet und zersplittert sich dar-
stellt. — Yon Rajetz thalaufwarts bei Szuja ist das Bachbett 
in gemeinen Karpathensandstein und die damit wechselnden 
Mergelschiefer eingeschnitten; aber die alpenfórmigen Berge, 
welche zu beiden Seiten dieses schóne Thal einschliefsen, be-
stehen aus Kalkstein. Yon Szuja nach Trsztyenna aufwarts 
am rechtcn Thalgehange verlauft sich der Kalkstein in eine 
bunte, fcinkórnige Kalkbreccie mit dolomitischem Binde-
mittel, ganz der bei Trentschin gleich, und aus ihr ragen am 
rechten Thalrande steilc, sehr pittoreskeFelsenheraus, welche 
aus schneeweifsem, leicht zu Sand zerfallendem, sehr caver-
nosem Dolomit bestehen, ganz dem aus dem Fassa-Thal und 
andern Punkten vom Siid-Tyrol gleich. Die Hóhlungen sind 
nur dadurch entstanden, dafs gewisse Raume mit lockerm, 
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pulvei'ig sandigem Dolomit angefiillt sind, der bei schwacher 
Erschiitterung berausrollt. Andere kleinere Hohlungen und 
Poren des mehr festen Gesteins sind ausgekleidet mit stark 
perlmutterglanzenden kleinen Krystallen von Dolomit, alles 
Bhomboeder von der bekannten Form. Schiehtung ist an: 
diesem Dolomit nicht zu sehen, sondern steil aufgerichtete 
Platten formiren sehr ausgezackte Felsenmassen , welche sehr 
unregelmafsig zerspalten und zerrissen sind. Beim Dórfchen 
Trsztyenna endigt sich die Gruppe der Dolomitfelsen wieder,. 
und zwischen ihnen und dem Alpenkalk ist auch, wie am ent-
gegengesetzten Ende, abermals Kalkbreccie gelagert. Auf 
der linken Thalseite wiederholt sich dieselbe Erscheinung, 
nur ist hier der sandig zerfallende Dolomit noch machtiger 
und sehr innig verbunden mit schonen dolomitischen Kalk-
breccien. Die ganze Gi-uppe der Dolomitfelsen des Thals 
Von Rajetz, mit einem Mantel von Breccien umgeben, ragt 
mithin sichtlich aus Alpenkalk liervor. Es spielt diese Kalk-
breccie hier ganz dieselbe Rolle ais die Tracliitbreccien, 
welche bei Erhebung grofser Trachitmassen aus ihnen selbst 
hervorgegangen sind, und sic jetzt auf ihren Aufsenseiten be-
granzen. Wer móchte darin nicht einen Fingerzeig erken-
nen, dafs Dolomit- und Breccienbildung innig zusammen-
hangen? dafs beide das Product einer und derselben von in-
nen heraus wirkenden, den Alpenkalk zerruttenden und um. 
gestaltenden Kraft seyen? — Aber ich mdcbte noch einen 
Schritt weiter gehen und behaupten, dafs die Bildung des 
Dolomits und der dolomitischen Kalkbreccien auch mit der 
Bildung der nagelfluh-abnlichen Kalkconglomerate von Precsen 
und andern Punkten im genauern Zusammenhange stehe, ais 
man gewohnlich anzunehmen gewohnt ist. Es ist allerdings 
richtig, dafs jene Breccien in den Alpen, wie in den Karpathen, 
in der Kegel nur aus eckigen, oft nur durch Bitzen getrenn-
ten Stiicken bestehen, welche, durch dolomitisches Cement 
verbunden, oft in dichten Kalkstein ubergehen, wahrend uin-
gekehrt die Kalkconglomerate, nur aus gerundeten Stiicken 
bestehend und durch kalluges Cement conglutinirt, den Alpen-
kalk meist bedecken. Wenn man die Extreme nebeneinander 
legt, ist also der Unterschied grofs; stellt man aber die Mit-
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telglieder dazwischen, so yerschwindet der grelle Abstand. 
Ich habe im Thale von Eajetz vielc Breccien beobachtet, in 
welchen die eckigen Bruchstiicke allmahlich so abgerundet 
erscheinen, dafs man sie schon fiir Geschiebe halten konnte; 
das Bindemittel ist dann oft auch ein mergeliger Kalk, und 
die Granze zwischen Breccie und Conglomerat wird dadurch 
sehr unsicher. Die Breccien gehen in dichten Kalkstein iiber, 
aber ebenso sah ich die feinkórnigen Conglomerate oberhalb 
Precsen auch in dichte Kalkschichten sich yerlaufen, ja in 
solclic, welche durch ihren Schiller im Sonnenliclit offenbar 
ihre dolomitische Natur verriethen. Diese feinkórnigen Con-
glomerate wechseln bei Czerna mit Schichten von Alpenkalk 
und Sandstein, mithin kónnen sie ebenso wenig ais die Brec-
cien ganz scharf vom Alpenkalk getrennt werden, und es will 
sich mit diesen Thatsachen die Ansicht nicht wohl vereinigen 
lassen, dafs die Breccien ein Glied des Alpenkalks und die 
Conglomerate, der Nagelfluh ahnlich, ein viel jiingeres ter-
tiares Gebilde seyn sollen. Es scheint vielmehr die Ursaclie 
der Breccienbildung auch die Ursache der Conglomeratbildung 
gewesen zu seyn. Immer kommt man dadurch wieder auf den 
Gedanken zuriiek, dafs auch in Conglomeraten die abgerunde-
ten Bruchstiicke nicht stets wahre weit hergerollte Geschiebe 
seyen, sondern ebenfalls Product einer órtlichen Zerriittung 
oder gestórter Bildung. — Das Thal der Zsilincza von Bajetz 
abwarts bis Porubka ist meist sehr eng, von steilcn, nackten, 
sehr zerspaltenen Alpenkalkfelsen eingeschlossen. Bei Zbinow 
treten dazwischen wieder bedeutende dolomitische Breccien 
auf, und ein Theil der Felsen besteht aus wirklichem grauem 
Dolomit, lagenweise zu sandigem Pulver zerfallend. Bei 
Porubka erweitert sich das Thal, die Kalkalpen treten weiter 
zuriiek , und zeichnen sich durch kiihne Felsenform aus, wie 
yorziiglich der Berg, worauf das Schlofs Lietawa steht. In 
diesem, rundum von hohen Bergen umscblossenen, schónen 
Thalltessel liegt die Stadt Sillein (Zsolna). Ihr gegeniiber am 
nórdlichen Waag-Ufer liegt das Schlofs Budetin am Fufs eines 
Berges, welcher aus sehr ausgezeichnetem, festem blauem und 
braunlichem, von vielen Kalkspathadern durchzogenem Kar-
pathensandstein besteht, dessen deutliche Schichten 30° gegen 
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Norden fallen, mithin anf dem jenseitigen Alpenkalk aufruhen. 
Er setzt gegen Rudina hin fort, wo aus ihm, wie ich schon 
erwahnt liabe, Felsen von Klippenkalk hcrausragen. 

Jener Sandstein bildet auch den Fufs der Rerge in dem 
genannten Thalkessel, wenn man von Sillein uber Teplitz und 
Yarin an der Waag aufwarts geht. Der Kessel ist hinter 
Yarin geschlossen; der Flufs hat zwischen den Schldssern 
Strecsno und Oovar im engen Felsenthale den Zug der Kalk-
alpen durchbrochen, der das Bassin von Sillein von dem bei 
Szucsan scheidet. Yon Varin aus verfolgte ich das sogenannte 
Bieka-Tbal aufwarts nach Tyerhova. Es ist ein ziemlich ofle-
nes Thal, das beinahe auf der Granze zwischen Alpenkalk 
und Karpathensandstein eingeschnitten ist. Das westliche 
Thalgehange gehort ganz der letztern Formation an, die bei 
Bela deutlich auf Alpenkalk liegt, der einige Mai mit dem ta-
trischen Quarzfels wechselt. Unter-und oberhalb Bela wech-
selt der gemeine kalkige Karpathensandstein mit sehr mach-
tigem grauem schieferigem Mergel. Die Schichten stehen 
hiiufig fast senkrecht, oder sind unter 30 — 50 gegen Norden 
geneigt. Mit dem Scliiefermergel wechselt weiter aufwarts 
ein dunkler mergeliger Kalkstein, der durch eingemengte fe-
stere Kalksteinbrocken zuletzt in grobes Kalkconglomerat 
iibergeht. Diese Conglomerate sind oft sehr fest und haben 
ein griinlichgraues mergeliges Cement. Sie sind wesentlich 
verschieden von dem nagelfluh-ahnlichen Conglomerat bei 
Precsen, und ihre Bildung scheint nicht rein meclianisch zu 
seyn. Sie ruhen auf grauem rissigem Alpenkalk, der die hohe 
IJergkette der kleinen Fatra bildet, in welcher von Siiden nach 
Norden die Alpen Magóra, Stocha, Sokole und Baszudec die 
hiichsten an der Westseite sind; Sokole gleich neben Tyer-
hova besonders ausgezeichnet durch schóne, grotesko, saulen-
fórmige Felsen; der noch hóhere Baszudec durch einen west-
lichen wohl nur schwer zu crsteigenden, oben abgeplatteten 
und einen mehr ostlichen, noch hóhern, sehr ausgezackten 
Felsengipfcl. Von Tyerhova folgt der schlechte Gebirgsweg 
dem Thale noch eine halbe Stunde aufwrarts, dann wendet er 
sich am linken Thalgehange steil aufwarts nach dem Riicken 
des Gebirgszugs, der hier am nordlichen Ende der Alpe 
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Raszudec etwas erniedrigt einen Pafs ins Thal von Zazriwa 
bildet. Yon Tyerhoya bis zu ihm wechseln noch mehrmals 
mergelige Schiefer mit Kalkconglomeraten. Der Pafs selbst, 
wo eine gut gebaute Chaussee ins Aryaer Comitat fiihrend an-
fangt, liegt im Karpathensandstein. Es wechselt hier gemei-
ner, grauer Sandstein mit yerkohlten Pflanzenresten, mit bun-
ten, gefleckten, kalkigen Sandsteinschichten, griinlich ge-
farbtem, glimmerigem Mergelschiefer und grauem, schieferi-
gem Kalkstein. Die Schichten fallen h. 2 nach Norden unter 
50°, sind mithin an den Alpenkalk von Raszudec angelehnt, 
und man befindet sich mithin hier auf der Granze zwischen 
beiden Formationen. Yom Pafs ins Thal voił Zazriwa ab-
warts yerfolgt man den Sandstein noch Meile lang, seine 
Schichten streichen hier h. 3, stchen meistens senkrecht, oder 
neigen sich abwechselnd steil bald nach Nordwesten, bald 
nach Siidosten. Yom Raszudec herab zieht sich ein Fels-
rucken, engt das Thal ganz ein, und setzt auf der Ostseite 
fort, wo mit den Bergen Csremos und Uplazi diejenige Berg-
kette beginnt, welche weiter nordostlich den Namen der Ar-
vaer Magóra annimmt. An jener Thalenge hórt der Sandstein 
auf, und an seine Stelle tritt grauer dunngeschichteter Kalk-
schiefer, iiber welchem wenige Schritte weiter ein deutlich 
geschichteter Kalkstein sich auflegt, der theils grau und roth-
geileckt dem Czorstyner Klippenkalk sehr iihnlich, aber hier 
keine Ammoniten oder andere Versteinerungen fiihrt, theils 
ganz rotli und diinnschieferig ist. Die Schichten sind 1 — 2 
Fufs stark, die Schichtungsfliichen ganz glatt, streichen h. 6 
bis 7, und fallen 40" nach Norden, selten sind sie wellenfór-
mig gebogen. Das Thal wird hier so eng, dafs neben dem 
Bach oft der Raum fiir die Strafse im Felsen ausgehauen wer-
den mufste. Bis herab nach Parnicza , wo das Thal im Arva-
Thal ausmiindet, ist es zu beiden Seiten mit hohen, alpfórmig 
begrasten, steil ansteigenden Bergen cingeschlossen, und der 
beschriebene Kalkstein bleibt im Thale mit demselben deut-
lichen Schichtungsyerhaltnisse herrschend. Nur die hohern 
Kalkfelsen sind ohne deutliche Schichtung und sehr zerspal-
ten. Bei Parnicza und von da iiber Velicsna nach Kubin langs 
des Arva-Flusses besteht das Gebirge wieder aus mergeligem 
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Karpathensandstein, dessen Schichten ebenfalls nach Norden 
fallen. Dieser Gebirgsdurchschnitt von Tyerhora bis Par-
nicza befremdete mich anfangs sehr, denn wenn jener platten-
fórniige Kalkstein im Thale von Zazriwa oder Parnicza zum 
Alpenkalk gehórte, so ware hier unverkennbar, wie er zwi-
schen dem Karpathensandstein von Parnicza und dem am Pafs 
an der Alpe Kaszudec eingelagert seyn miifste. Sein aufseres 
Ansehen und sein Zusammenhang mit dem Klippenkalk der 
Aryaer Magóra sprechen aber dafiir, dafs wir ihn zu der letz-
tern Kalksteinbildung zahlen miissen, die stets im Karpathen-
sandstein eingelagert ist oder aus ihm hervorragt. Dennoch 
bleibt das Yerhaltnifs dieses Kalksteins zu dem Alpenkalk der 
kleinen Fatra noch etwas problematisch, und verdient zwi-
schen dem Thale von Zaariwa und der Alpe Raszudec noch 
einmal genauer gepriift zu werden, wozu es mir damal* an 
Zeit gebracb. 

Von Kubin folgt die Strafse im Thale der Arva aufwarts 
anfangs dem linken Ufer, dann fiihrt eine kiihne Rogenbriicke 
iiber den Flufs bei Mokre. Man verliert den Karpathensand-
stein auf diesem Wege bis nahe an Schlofs Arva nicht aus dem 
Gesichte. Graue mergelige Schiefer verdrangen oft den ei-
gentlichen Sandstein, und wechseln auch mit rothen Mergel-
schiefern. Ebenso wechsellagern damit Schichten von licht-
grauem dichtem Kalkstein. Dieser gewinnt endlich die Ober-
hand, und bildet langs der Magóra zwei Ziige im Sandstein-
gebirge. Rei Schlofs Arva beruhrt man den ersten Hauptzug. 
Der Kalkstein ist theils lichtgrau, dicht, mit vielen weifsen 
Kalkspathadern, theils roth, und seine hier ganz auf demKopf 
stehenden Schichten sind stets durch graue und rothe Mergel-
schiefer gesondert. Grofse Ammoniten, die darin yorkom-
men , cliarakterisiren ihn, nachst der Lagerung, ais Klippen-
kalk. Der schóne Felsen, worauf das alte Schlofs Arva mit 
einer fast unglaublichen Kuhnheit crbaut ist, ist nur eine im 
Thale senkrecht aufgerichtetc ganz freistehende schmale Tafel 
oder Klippe dieses Kalksteins. Von hier folgt die Strafse dem 
rechten Flufsufer bis Dluba, passirt dann abermals den Flufs, 
zieht auf der linken Seite iiber Kriwa und Podbiela bis Nieśna, 
wo sie wieder auf die rechte Seite tritt* Von Arva bis hinter 

PVSCK, geognoit. Beichreib. von Polen. II, 44 
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Podbicia ist das Thal nur im grauen und rothen Klippenkalk 
eingeschnitten, dessen Hauptzug auf der rechten Thalseite 
liegt, aber weniger pittoresk ais anderwarts. Seine Schichten 
neigen sich steil nach Nórdwesten, und zwischen ihnen liegen 
graue und schwarze mergelige, gewundene Schieferschichten. 
Karpathensandstein steht neben dem Kalkstein nicht allein 
dem Schlofs Arva gegeniiber, sondern auch zwischen Pod-
biela und Nieśna. Yora letztern Ort an wird das Thal weiter 
und flacher, besonders bei Krasna horka und Turdosin. Der 
Halksteinzug verliert sich fast ganz, und desto verbreiteter 
ist der Karpathensandstein an den gerundeten Bergen ent-
blófst, dessen Schichten in h. 9, 30° nach Nórdwesten einfal-
len. Zwischen Turdosin und Trestenna sieht man am rechten 
Gehange der Arva in kleinen hervorragenden Felsen den Zug 
des Klippenkalks noch fortsetzen, der bei Trestenna nochmals 
das Thal beriihrt. Von da an nach Kisno hin betritt man die 
Łahle, ziemlich ode Arvaer Hochebene. Es zeigt sich bis 
zum Dorf Jablunka gar keine Gesteinsentblofsung. Hier 
kommt wieder Sandstein zum Yorschein, dessen Schichten 
schon nach Siiden yon der Kette der Babiagóra abwarts ge-
neigt sind. Die Ebene breitet sich iiber Piekelne und das 
Dorf Czarny-Dunajec nach Nowytarg in Gallizien aus. Der 
auf den meisten Karten zwischen den beiden erstern Dórfern 
gezeichnete Bergzug existirt gar nicht. Das rechte Ufer des 
schwarzen Dunajec ist nur sanft ansteigend, alle Berge treten 
gegen die Tatra zuriiek, und erst bei Bogoznik steigen die 
Felsen des von Trestenna an unterbrochenenKlippenkalkzuges 
wieder aus der Ebene auf. 

Das Hauptergebnifs, welches die Gebirgs -Untersuchung 
im nordwestlichen Ungarn darbietet, ist mithin ganz einfach: 
der ostwestliche Zug des Alpenkalks an der Nordseite der 
Tatra setzt von ihrem westlichen Ende in veranderter Rich-
tung nach Siidwesten noch weiter fort. Er bildet zuerst den 
Gebirgszug der kleinen Fatra zwischen dem Thale von Zaz-
riwa und der Wftag zwischen Lipocz und Oovar; jenseits 
dieser aber den viel grófsern Gebirgszug von da an iiber Ra-
jetz, Faćsko, Trentschin bis zur Neitraer Ebene, welcher 
westlich Tom Waag-Thal, ostlich von den Thalern der Thurocż 
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und Neitra begranzt ist *). Der rissige Alpenkalk ist verban-
den mit dolomitischen Kalkbreccien und reinen Dolomitmas-
sen, und nur in der kleinen Fatra (bei Bela) und im Facz-
kower Gebirge (zwischen Facsko und Nemet Prona) ist er 
von kleinen Gruppen krystallinisciier Gesteine (Granit und 
Schiefer) durchbrochen. Auf den Aipenkalk, dessen oberste 
Glieder mit kalkigen Conglomeratert, Nummulitenkalk und den 
untersten Schichten des Karpathensandsteins innig yerbunden 
sind und mit ihnen wechsellagern, folgt gegen Norden und 
Westen das machtige Gebilde des Karpathensandsteins, wel-
ches das Thal der Waag erfullt, und die westlichen Karpathen 
zwischen Mahren, Schlesien und Ungarn bildet. So wie hier 
dessen Schichten gegen Nordwesten und Norden yom Alpen-
kalk abfallen, erheben sich diesselben diesseits des Gebirges 
mit siidlicher Neigung, und die untere dunkelfarbige kalkige 
Abtheilung desselben (in Mahren und Teschen) lagert hier 
auf dem oft unterbrochenen Zuge des eigentlichen Jurakalks, 
der durch Mahren laufend auf den Jurakalk von Krakau hin-
deutet. In diesem bieiten Streifen des Karpathensandsteins 
langs der Westkarpathen und Bieskiden ist ais untergeordnete 
Zwischenbildung eingelagert oder ragt aus ihm heryor der 
felsige Zug des ammonitenreichen sogenannten Klippenkalks. 
Wir kennen ihn von Drietoma iiber Szrnye, Lednitz, Waag 
Bistrica, Predmir, Bicse im Zusammenhange, dann mehr 
unterbrochen beiRudina, langs der Aryaer Magóra, von Ro-
goźnik iiber Szaflari, Caorstyn, Krościenko und weiter fort 
im nórdlichen Ober-Ungarn. 

Die Diorite von Teschen. 

Aus den dunkeln mergelig kalkigen Gliedern der mach-
tigen Karpathensandstein-Bildung ragen im Fiirstenthum Te-

*) Die Ausbreitung dieses Alpcnkalks ist freilich inWest-Ungarn 
noch viel grofser, indem er auch den Gebirgszug ewischcn 
dem Liptauer und Sohler Comitat umgibt unii die grofse 
Fatra luiammametit. Allein von diesem iłt hier nicht die 
Redę. 

4 4 * 
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sehen hier und da Massen von Diorit hervor. Ich habe die-
selben oben im 7ten Capitel dieses Werkes schon erwahnt, 
Hr. v. Oeynhausen und Hr. Boue haben sie ebenfalls beschrie-
ben. Ibr Yerhaltnifs zu den Kalksteinen, zwischen welchen 
sie auftreten, war mir aber friiher noch nicht ganz klar ge-
worden. Einige genauere Beobachtungen dariiber waren 
lehrreicher, und defshalb sey es mirerlaubt, diese noch rait-
zutheilen. 

Der sogenannte Teschner Kalkstein ist am Schlofsberge 
yon Teschen ausgezeichnet schieferig; seine Schichten neigen 
sich hier und unterhalb der Briicke iiber die Olsa in dereń 
Flufsbett 10 bis 20° h. 10—11 in Siiden. Geht man yon da 
in diesem Thal abwarts, so geht der Kalkstein in einen grauen 
und schwarzen yollkommenen Mergelschiefer iiber, wie man 
diefs bei derMiihle unterhalb der Stadt am Wege nachNieder-
Pastwisk (Hr. Boue hat irrig Paskewitz geschrieben) sehen 
kann. Yon hier an begranzen hohe Hiigel das Thal auf der 
óstlichen Seite gegen Ober-Pastwisk und Kalembice hin. 
Noch ein Stiick weiter abwarts beim Wirthshause von Bogu-
schowitz steht ein Felsen von Syenit am rechten Thalgehange. 
Das Gestein ist vollkommen krystallinisch, dem Syenit der 
Monzoni Alpe in Tyrol tauscliend ahnlich. Die bis 1 Zoll 
langen und yerhaltnifsmafsig starken, mitunter sehr deutlichen 
Krystalle von Hornblende, welche den yorwaltenden Bestand-
theil ausmacht, sind durch weifsen und grauen gemeinen 
blatterigen Feldspath fest yerbunden, der in manchen Stellen 
in dichten Felsit iibergeht. Diese Syenitstructur wird zu 
beiden Seiten der Felsmasse und nach oben hin, wo sie die 
Mergelschiefer beriihrt, allmahlich immer dichter, und das 
Gestein geht in einen feinkórnigen Diorit iiber. Die Mach-
tigkeit der senkrecht stehenden Syenit - und Dioritmasse mag 
hier 50 Klafter kaum iiberschreiten ; sie erreicht am Gehange 
aufwarts die Oberflache des Gebirgs nicht, sondern ist mit 
Mergelschiefern iiberdeckt. Die den Diorit unmittelbar be-
riihrenden Schichten haben ihre gewohnliche Weichheit und 
dunkle Farbę eingebiifst, sind hart, fest und lichtgriinlich ge-
farbt, Hornblendmasse und iiberhaupt kieselige Materie ist 
in sie eingedrungen und hat das schieferige, erdige Gestein in 
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einen mehr krystallinischen Kalkstein umgewamlelt. Unyer-
kennbar bildet die Syenit-Dioritmasse hier eine machtige 
Spaltenausfiillung im Kalkgebirge, die, yon unten empor-
gedrungen, die Decke nicht ganz durchbrechen konnte. Um 
die Fortsetzung dieses Diorit-Gangs kennen zu lernen, bc-
suchten wir die Seitenschlucht, welche oberhalb Boguschowitz 
gegen das Dórfchen Kalembice aufsteigt. Herumlicgende 
Bruchstiicke yonDiorit liefsen wohl die Fortsetzung errathen, 
aber die Berge sind zu sehr mit Dammerde und Wald be-
deckt, ais dafs man yiel beobachten konnte. Zufallig hatte man 
aber dem Edelhofe von Kalembice gegeniiber, etwa 20 Fufs 
iiber der Thalschle, einen kleinen Steinbruch eróffnet, um 
Bausteine zu brechen, und dieser gab uns Gelegenheit, die 
sehr interessante Beobachtung zu machen, wie die Diorit-
massen hier zwischen die Schichten des kalkigen Schiefers 
eingedrungen, dieselben walirhaft gebrannt und dadurch we-
sentlich metamorphosirt hatten. Yon Tage nieder sah man 
einige Fufs stark noch unyeranderten schwarzen Mergelschie-
fer, unter ihm eine schon sehr yerwitterte Lage von feinkor. 
nigem Diorit, der auf seiner Aufsenflache in dem ihn beriih-
renden Mergelschiefer den farbenden Kohlenstoff zerstórt, 
und dadurch das Gestein gebleiclit hatte. Tiefer nieder folg-
ten merkwiirdige, bunt gebanderte und hart gebi"annte Scliie-
fermassen, gestreift wie Bandjaspis. Die ehemaligen Schiefer 
bildeten jetzt herrliche '/4 bis 6 Zoll starkę, sehr ebene, feste 
und stark klingende Tafeln. Die urspriingliche scliwarze 
Farbę war ganzlich zerstórt; die '/, Linie bis % Zoll breiten 
parallelen Bander sind von weifser, gelblicher, lichtróthlicher 
und schmutzig oliyengriiner Farbę, die letztere sichtbar 
durch eingedrungene Hornblendmasse erzeugt. In diesem 
bunten jaspis-ahnlichen Gestein waren drei abgesonderte La-
gen von Diorit eingeschlossen, die beiden obern parallcl den 
Platten des ehemaligen Schiefers, die dritte tiefere einge-
schoben wie ein Keil. Auf den unmittclbaren Beriihrungs-
flachen zwischen dem Diorit und Schiefer war dieser in sehr 
ausgezeichnet kórnig krystallinischen Kalkstein umgewandelt, 
und zugleich ziemlich viel Schwefelkies in Lagen ausgeson-
tlert, Die iibrige bunte Masse braust zwar noch etwas init 
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Sauren, hat aber vicl mehr Kiesel - und Thonerde in sich auf-
genommen, ais der urspriingliche Mergelschicfer enthalt, uiul 
ist durch die Einwirkung des Diorits so erhartet, dafs sie da-
mit gar keine Acknlichkeit mehr hat, wenn man nicht an den 
Bandera deutlich sehen kónnte, wie sie aus spaterer Umwand-
lung desselben heryorgegangen ist. Die eingedrungenen 
Dioritmassen sind umgekehrt ebenso verandęrt; sie haben 
ihre griine Farbę in Grau und Schmutziggclb yerwandelt, nur 
hier und da erkennt man noch unver;inderte Feldspathkorner; 
die Gestalt und Structur der Hornblcndkrystallc ist auch fast 
ganz yerschwunden, und ihre Masse hat sich mit einem bc-
deutenden Theile der Kalkmasse yerflófst, in die sie ein-
di-ang und sic auflóste. Dagegen sind sehr sclione stark 
glanzende; tombakbraune Glimmerblattchen cingewachscn, 
die man weder im Syenit von Boguschowitz, noch in den an-
dern Dioriten der umliegenden Gegend sieht- Auch sie 
scheinen ein Product der Mctamorphose zu seyn. Von die-
sem Steinbruch am steilen Gehauge der Schlucht, in der Rich-
tung gegen Teschen heraufsleigend, trilft man das gebanderte 
Gestein beinahe bis zur Kuppe des Berges, die wieder aus 
grauem und schwarzcm sehr zersplittertem Kalkschiefer be-
steht. Wenige Scliritte weiter ragt aus ihm abermals ein 
sehr yerwitterter Diorit stock- oder kuppenformig heryor. 
Die Granzgesteine zeigen auch hier graulichgriinen Kalkstein 
von diinnen, etwas kalkigen Dioritlagen durchdrungen und 
zum Theil iti ausgezeichncten kórnigen Kalkstein yerwandelt. 

Westlich vom Olsa-Thale trifft man zunachst auf der 
lfdhe, auf welcher das Schlofs von Koczobcnz steht, den Kalk-
stein abermals kuppenformig von Diorit durchbrochen, doch 
ist das wechsolseitige Verhaltnifs hier nicht dcutlich. Indem 
man aber von hier in den Schluchtcn gegen Stanislawice 
(Stenzelsdorf) herabgeht, sieht man mclirmalyden schwarzen, 
schieferigen Kalkstein von Dioritgangen durchschnitten. Der 
interessanteste Punkt ist wieder ein kleiner Steinbruch bei 
dem Wirthshaus an der Chaussee, die von Teschen iiber 
Stenzelsdorf nach Troppau fiihrt. Hier ist es ganz unver-
kennbar zu sehen, wie eine Dioritmasse in Form einiger 
schmalen Gange das Kalkgebirge yon unten herauf durch-
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brochen, aber nicht vóllig die Gebirgsoberllache crreichthat, 
indem dic Ausgehenden dieser Gange noch mit schwachcm 
Schwarzem Mergelschiefer bedeckt sind. An den Saalbandcrn 
der Giinge ist der schwarze dichte Kalkstein in yollkommcn 
weifsen, kórnigen Marmor yerwandelt, und der obere Mer-
gelschiefer gebleiclit, erhartet und plattenfórmig zerspaltcn. 
Jener Chaussee folgend, trifft man auf dem Abhange zwischen 
der hochliegcnden Kirche und dem im Thale liegenden Dor fe 
Ober-Czerl iczko nochmals einige Gangspalten im Kalkstein 
mit Diorit erfullt. Der Hauptzug dieser von unten empor 
mit Dioritmasse erfiilltcn , die Gebirgsoberllache nicht iiberall 
erreichenden Spaltenraume setzt von hier noch weiter nach 
Westen gegen Bludowitz fort, und ostlich von dcm Thale 
bei Grodiszcz sah ich besonders noch zwei Punkte. Auf dcm 
einen ist der Diorit sehr grobkornig mit viel weifsem Feld-
spath, dem Syeriit bei Boguschowitz ahnlich; auf dcm andern 
ist das Gestein dicht, etwas kalkig und enthalt tdmbakbraune 
Glinnncrblattchen, wie bei Kalembice. Nur bei Koczobenz 
fand ich eine mandelsteinartigc Dioritabanderung, die erbsen-
grofsen Blasenraume mit Kalkspath ausgefiillt. 



A u g s b u r g , 
Gcdruckt in der 3. G. Cotta'schcn YerlagsbuchdrucŁerci. 
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