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V o r r e d e. 

Indem icli den Gcognosten hiermlt cin Werk iiber-
gebo, das dio geognostiscbe Bescbaffenheit eines bis-
her in dieserHinsicbt nur sebr unvollkommen bekann-
ten Theils von Europa schildert, boffe icb der Wis-
senscbaft cinen Beitrag zu licfern, der wenigstens ei-
nigc Beachtung ycrdiencn dttrftc. Allerdings soli 
und wird jcdcs Werk, obne weitere Schutzrede sci-
nes Vcifasscrs, fiir oder gegen sieb selbst spreeben, 
und es konnte dclslialb vollig iibcrflttssig erscbeinen, 
es dureb eineVorrcdc einzufiihrcn j allcin der Umstand, 
dafs jeder Yerfasscr, ungeachtet der i hm um ermeid-
licb inne wohnenden Yorlicbc fiir sein Geistespro-
duct, dcnnoch am bcałen im Standc ist, den Zwcelt 
seinerArbcit zu sebildern, wie cr ihm vorscbwcbtc, 
und dic Kritikcr auf den Standpunkt zu stellen, von 
welcbcm aus das Werk zu beurtheilcn seyn mocbte, 
und weil in einer solclicn Arbeit selbst Mancbes nicht 
beriibrt werden kann, was zu dieser Kritik nothig 
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ist, und was der Ycrfasser selbst an scincr Arbeit 
nnparteiisch tadcln mufs: so folgc auch ich der 
allgemeinen Sitte, es mit einigen Bemcrkungcn dcm 
grofsern Publicum vorzufiihren. 

Wenn die naturhistoriscbe Schilderung ausge-
dehnter Landerstriche an sich schon eine lange Beihe 
von Beobaclitungen erfordert, so luelt ich es bei der 
geognostischen Scbilderung Polens fiir so nothwen-
diger, lange zu beobachten und sorgfaltig Alles zu 
sammeln, che ich ofFentlich damit auftrat, weil bis-
her dafur nur wenig vorgearbeitet war, weil die neuen, 
raschen Fortschritte der Geognosie eine mchrmaligc 
Revision der Beobachtungen iiber manche Gebirgs-
Yerhaltnisse erforderten, und weil fremde Geogno-
sten nicht oft Gclcgenheit habcn diirften, dieses 
Land eben so speciell ais ich hcnnen zu lernen, und 
also die Fehler zu verbessern, die sich bei ciner sol-
clien Arbeit eingeschlichen haben konnten. Defs-
halb wagc ich diese Seliildcrung erst nach zebnjah-
rigcn Beobachtungen, und wenn ich gleich sehr fest 
iiberzeugt bin, dafs ctwas Vollcndetes odcr unum-
stotslicli Wahres zu liefern im Rciche der Natur-
wissenschaften zu den Unmoglichkeiten gehort, so 
hoffc ich doch dadurch die Arbeit gegen zu scluielłe 
Yerganglichhcit gesichert zu haben. Langer dieselbe 
noch zuriichzuhaltcp, halte ich abcr ebenfalls nicht 
fiir rathlich, weil bei dcm Strcben nach noch meh-
rerer Vervollkommnung am Ende das Ganze unterblci-
ben oder seinen jetzigen Werth yerlieren mochte, 
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und meinc Verhaltnisse mir auch in Zukunft nicht 
erlauben mochten, tlicser Arbeit mehr ZeitundMuhe 
zuzuwenden. Sic wird wcnigstens in ihrer jetzigen 
Gestalt eine Basis bildcn, auf welcher in Zukunft 
die inlandischen Naturforscher fortbauen kónnen, um 
dio Natur ihrer vaterlandischen Erdrinde noch gc-
naucr zu erforschen. 

Das Werk soli nicht blofs ein allgemeines Bild 
der geognoslischen Constitution der Nordkarpathen-
lander geben, es soli auch ais Archiv dicnen, in 
welchem eine Menge speciellc Beobachtungen und 
Erfahrungen iiber cinzelne wichtigere locale Gcbirgs-
Yerhaltnisse aufbewahrt werden, wclchc aufserdem 
leicht vergcssen werden, oder in den Acten admini-
strativer Behórden zerstreut, mithin nicht jederzcit 
zuganglicli sind, oder mit diesen Acten selbst all-
mahlich ganz verloren gehen. Ich gla\ibe diefs an-
fiihren zu miissen, weil mir aufserdem von Manchem 
der Yorwurf gemach t werden konnte, bei manchen 
Gegenstanden, z. B. bei der Mittheilung von Gebirgs-
durchschnitten, welchc bcrgmannische Untcrsucliun-
gen lieferten, oder bei der Darstellung der den For-
mationen untergeordneten Erzlagerstatten, oder bei 
manchen ()uellen-Yerhjiltnissen mich zu lange und 
ausfuhrlich verweilt zu haben. Wer es weifs, wic 
verganglich der Bergbau, namcntlicJi in Flotzgebir-
gen ist, und dafs dabci zuweilen sich Beobachtun-
gen darbieten, die man spaterhin vielleicht nie mehr 
machen kann, wird es in scientifisclier und techni-
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scher Hinsicht billigen, dafs ich solche Erfahrun-
gcn aufzubewahren strcbte. —« So zahlreich in der 
lieuesten Zeit einzelne Districte und Proyinzen 
geognostisch beschrieben worden sind, so besitzcn 
wir docli im Ganzen nur wenigc geognostische 
Darstellungen oder mineralogischc Geographien gan-
zer Lander oder Reiche, wic sie ctwa England 
und Schweden aufzuweisen haben. Wenn ich hier 
ein Aehnliches fiir Polen und die damit naturlich 
verbundenen iibrigenlSfordkapathen-Lander versuchtc, 
so ist dicfs wohl auf einer Seite noch ctwas ge-
wagt, auf der andern aber wird es dazu beitragen, 
wenigstens die allgcmeine geognostische Kennt-
nifs von Osteuropa zu erweitern und eine Liicke aus-

. fiillen, in einer Arbeit, von welcher ich zum Nutzen 
der Wissenschaft hofte, da(s sie von einem unserer 
jezt lebenden Meister in der geognostischen Graphik 
bald zu Slandc kommen mag: einer speciellen geog-
nostischen Charte von Mittel - und Novd -Europa, 
Welcłie Grofs-Britannien, Franltreich, Deutschland, 
dic Schweiz, Ungarn, die Nordkarpathen - Lander 
und Scandinavien umfassen kann, weil diese Lander, 
bis auf wenige Liicken, mannichfaltig durchforscht 
wurden.—• In jener Hinsicht habe ich fur meine Ar-
beit dic trefflichen Outlines of the Geology of Eng-
land and Wal es by Mr. Philipps and Conybeare mir 
ais Vorbild genommen, und wenn ich es nieht errei-
chen konnte, so wird der Kritiker wenigstens auch 
beriicksichtigen, dafs mir weniger griindliclie Yorar-
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beiten, wie jcnen Hcrrert zu Gcbote standen. Ueb-
rigens babę icb bci der Schilderung der einzelnen 
Gebirgs - Formationcn zugleich dic neuern vorziigli-
chen Arbeiten der Herren Hausmannn, Fr. H o f f -
mann, v .Dechen, und v. Oeynliausen, und Ke-
fęrstein vor Augen gehabt, besonders in Bezug auf 
die jungcrn Flotzgebirge. Fiir die tertiaren Gebilde 
glaubte ich hingegen die Arbeiten der franzosischen 
und englischen Geognosten besonders beriicksicbti-
gen zu miissen. Ich bin der neuern und neuesten geog-
nostischen Literatur von ganz Europa aufmerksam ge-
folgtj und wenn ich ja etwas Wesentliches iiberse-
hen haben sollte, so wird meine Entfernung vom 
Mittelpunhte des europaischen Buchhandels mich. 
entschuldigenund mitVergnugen werde ich die daraus 
entspringenden Zurechtweisungen aufnehmen. 

Bei der Schilderung der aufseren Oberflachcn-
Verhaltnisse habe ich nur ein allgemeines Bi Id zu 
geben vcrsucht, weil speciellerc Schildcrungen zu 
ermiidend sind, dabei am Ende docb dcm Leser keine 
Idare Vorstellung gewahren, und nur in einzelnen 
Fiillen wichtig zur Aufklarung der Lagerungs-Yer-
haltnisse sind. 

Tn Betreff der petrographischen Beschrcihungen 
hielt ich eincn Mittclweg zwischcn solchen Geogno-
sten wic z. B. Hrn. v .Baumer , welche die Gcstcine 
gar nicht besebreiben, nur mit wenig Worten skiz-
ziren, und ciner ermtidenden Weitlauftigkeit fiir den 
iweckmafsigsten. So schwankcnd oft das Ansehen 
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der Gcsteinc ciner und derselben Bildiuig ist, so 
glaube icli doch, dafs ihrc Schilderung wesentlich 
zu eincr geognostischen Landcsbeschreibung gehort. 
Nachst dieserhabc ich bci jcdcr Formation ihrc Yerbrci-
tung und Granzen, ihre untergeordneten Massen, ilirc 
Schichtung und ubrigen Zerspaltungs-Verhaltnisse, 
ihrc Vcrstcinerungen und ihre Lagerung, fur dic wiclt-
tigstcn Ycrhaltnisse gehalten, welche genaue, geson-
derteBetrachtung erfordcrnj abcr nachstdiescn glaubte 
ich auch ihrc Erhebung, ihre Quellenvcrhaltuisse, 
ihrc Bemitzung, dic Verwitterung und den Einflufs 
auf den bedechendcn Bodcn und tlie Vegetation nicht 
ohne Beriichsichtigung lasscn zu diirfen, um so 
mchr, ais diese gerade auf dic Technik und Agri-
cultur vom wesentlichsten Einflussc sind. Was tlic 
Versteinerungen anlangt, so wird man linden, dafs 
ich diesen eine besonderc Aufmerksamkeit schenltte. 
Yielleicht konntc Manchem scheinen, dafs ich sic 
zu ausluhrlich behandclt Kattej alłein einmal habc ich 
mich uberzcugt, dafs dic vorziiglich in manchcn frti-
hern deutschenSchriften gcbrauchliche Art, bloJs Gc-
schlcchter zu nennen oder den blofsen Gattungs - Na-
men der Versteinerungen ohne weitere Citatc aufzu-
fiilircn, wenig bilftj sodann abcr bin ich auch iiber-
zeugt, dafs das genaue Studium der 1'ctrcfacten fur 
dic vergleichendc Geognosic nocli von schr wesent-
lichcm Nutzen seyn wird, und dafs schon delshalb 
die noch nirgends vcrzcichncten polnischen Petre" 
factengenauo Beriichsichtigung yerdienten. Die altern 
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Petrefacten - Systeme crkenne ich fur den geognosti-
schen Zwech fiir vollig unbrauchbar, selbst vicle Gat-
tungsbcstimnuingen des so hoch verdientcn Herrn 
v. S c h l o t h e i m z.B. aus den Geschlcchtern Madre-
porites, Terebratulitcs, Chamites, Donacites etc. 
konnen jetzt nicht mehr geniigen. Dic Bestimmun-
gcn und das System der Versteincrungen mufs dem 
jetzigcn Standpunkte der Zoologie und Botanik im-
mer mehr angepafst werden, und ich bin darin den 
neuesten und grundlichsten Forschern gefolgt. Zum 
Gliick standen mir dazu die wichtigsten Hulfsmittel 
fast alle zu Gcbote, und so habe ich mich bemiiht, 
nicht nur bei jeder Yersteinerung dic nothwendige Sy-
nonymik beizufiłgen, sondern auch nach eigener Ver-
gleichung wo moglich uberall dic beste Abbildung zu 
citiren, damit Jedcr mcinc Angaben selbst priłfen kann. 
\1it der Aufstellung neuer Specics bin ich vorsichtig 
gewesenj leidcr hat mir ein Kunstler gelehlt, das 
Ncue zu zeichncn. Hier und da habe ich Gcłegen-
heit genommen, Idcine Beitragc zur Berichtigung 
der Fetrelactcnkunde cinzuschaltcn. 

Fiir vorziiglich nothwendig hielt ich bei man-
chen Formationen ihre \ergleichung mit den ahnli-
chen Vor]tommnisscn in andern Landem j ich holfe 
dershall) keinen Tadel zu vcrdienen, wenn ich gleich 
dadurch zu Abschweifungen von cinigem Umfange 
vcranlafst ward. 

Uebcr den Umfang meiner Arbcit, und was daran 
mir allcin angehort, und was von Andern entlehnt 
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ist, habe ich das Nothige in der Einleitung bcige-
bracht. Immer habe ich die Quellen, woraus ich 
schopfte, genannt, nur um Weitlauftigkeit zu ersparen, 
nicht bei jeder einzclncn Thatsache speciell citirt. 

Oftmals habe ich Grunde gchabt, von den An-
sichten andercr Beobachter, selbst angesehencr Geog-
nosten, abzuweichen. Ich habe freimuthig geriigt, 
was ich nicht fiir wahr anerkcnnen konnte, aber 
ferne sey von mir jeder personliche Meinungsstreit. 
Es ist mir nur um die Wahrhcit zu thunj und wcnn 
schon friiher Einige mcine Widcrspriichc gegen ihre 
Ansichten fast. bittcr riigten, so werden sie sich 
jezt iiberzcugcn, dafs ich selbst meine eigcnen Irr-
thiimcr freimiithig bekenne, aber auch durch fremde 
Ansichten mich nicht bestechen lasse, wenn ich 
keine eigcne Ueberzeugung vom Gcgcntheil erlan-
gen konnte. 

Am meisten bin ich abgewichcn von den An-
sichten Andcrer uber die grofse Formation des Har-
pathen-Sandsteins, des damit vcrJ)undenen Teschener 
Kalksteins und karpathischen Salzgebildes. Diese 
streitigen und fiir die Geognosic nicht unwichtigen 
Gegenstande, habe ich so ausfiihrlich ais moglich 
geschildert, uiul wenn ich dabei der Wahrheit na-
her gekommen seyn solltc, wiirde es mir zur beson-
dern Belohnung dienen, diefs anerkannt zu sehen. 

Einigcn Werth darf ich ferner viellcicht legeu, 
auf die Altersbestimrnung des bici - und gallmeyfiih-
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renden Kalksteins von Oberschlesicn und Siidpolen, 
des weifsen Lias - Sandsteins am polnischen Mittcl-
gebirge und des sogenannten Eisenthongebirgs. Neu 
diirfte die Aufstellung einer Gypsbildung der Kreide 
seyn, und von den tertiaren Gebilden Polens hat bis-
her noch gar keine Schilderung existirt. 

Umgekehrt mufs ich aber selbst auf einige Man-
gel meiner Arbeit aufmcrksam machen. Dahin gehort: 

1) das an einigen Punkten noch nicht ganz auf-
gehlarte YerhaltniPs einiger rotlien Sandsteine gegen 
den Muschelkalk am Siidabhange des Mittelgebirgs. 

2) Die noch nicht aufgeklarte Altersbestimmung 
des Sandsteins von Przedbórz. 

5) Einige Unsicherhcit iiber den Gyps und ei-
nige Kalksteine um Krzeszowice, iiber die Eisenstein-
flotze von Tychów bei I*za imd den griinen Sandstein 
von Wióry bei Ćmielów. 

4) Dic mangelhafte Kenntnifs iiber die sondcr-
baren nuischelreichen Sandsteine und Mergel von 
Kniazdwór und Lanczyn iiber dcm Salzthon und iiber 
das YerhaltniPs der tertiaren (?) Gesteine von Felstyn 
gegen den Karpathen-Sandstein. 

5) Die doch vielleicht noch unsichcre Bestin)-
mung des alten rothen Sandsteins von Podolicn. 

6) Manche Granzbestimmungen des Granits und 
der tertiaren Gesteine auf dcm Plateau von Podolicn. 
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7) DieAltersbestimmung derbunten oolithischen 
Breccien iiber dichtem Jurakalk in den Gegenden von 
Siewirz, Mrzyglod und Kozicglów und des Bohnerz-
fuhrendcn Sandsteins von Olkusz. 

8) Auf der geognostischen Generalcharte ist an 
der Tatra cin Theil des Balkgebirgs nocb ais Ueber-
gangskalkstein illuminirt, welcher nach den spatern 
Untersuckungen cbenfalls dem Numulitenkalk ange-
horen wird. 

Die genauere Erorterung dieser Gegenstande 
mufs andern Beobachtern iiberlassen bleiben. 

Was den geognostischen Alias betrifft, so habe 
ich Bergschraffirungen darauf ganz vermieden, weil 
einerseits dadurch die Charten zu kostbar geworden 
seyn wiirden, anderntheils auf der Generalcharte die 
petrographischellluminirung, welches doch hier die 
Hauptsacbe ist, zu undeutlich geworden seyn wttrde, 
und cndlich nur von einem Theil Polens solcbc Char-
ten existiren, welche eine genaue Bergzeichnung ent-
halten. Dic Generalcharte mufste aus mehreren Char-
ten von sehr ujigleichcm Werth zusammcngetragen 
werden, ich habe defshalb geographischc Breiten-
und Langen-Grade mit Fleifs nicht darauf angegc-
ben und in dcm Theil, welcher Podolien, die Buko-
wina und Moldau darstcllt, konnen aus Mangel ge-
nauer Detailcharten allcrdings Fchlcr in der Lage 
mancher Ortc gegcn einander vorbanden seyn, die 
ich zu berichtigen aufser Stand AVar. Fiir die in-
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teressantcsten und arn genausten untcrsuchter Lan-
dcstheilc hiclt icli cs fiir nothwcndig, bcsondcrc 
Specialchartcn beizufugen, ohne mich dabei an c i -
nen Mafsstab zu binden. Dic Bcgranzung der Fels-
arten habc ich mit moglichster Gcnauiglieit ver-
zeichnet, und nur auf der ostlichen Halfte der Ge-
neralchartc miissen diesełben ais cin ungefahres Bild 
gelten, bis ganz speciellc Untersuchungen in jenem 
Landerstrich, genauere Yerzeichnung moglich ma-
chen. Dic Gebirgsdurchschnitte sind zum grofsten 
Tlieile genau nach der Natur gezeichnet, und dabei 
so viel Hohenmessungen benutzt, ais ich theils selbst 
anstelltc, theils aus andern Arbeiten entlehnen lionnte. 
Den Mafsstab der Hohen habe ich dabei immer 
grofser ais den Mafsstab der horizontalen Entłcr-
nungen genommen, weil aurserdcm die Profile einc 
iibermafsige Lange erhalten haben wiirden, und solche 
Durchschnitte doch mehr dazu dienen sollcn, deut-
liche Bilder der Lagerung, ais Bilder der Gebirgs-
oberflache zu geben. 

Da man sich in Europa noch nicht tiber einc 
allgemeine giiltigc Farbenscala fiir gcognostischc 
Chartcn vercinigt bat) und dic W c r n c r s e h e jetzt 
nicht mehr zulangt, so habc ich cbcnfalls cinc ei-
genc Farbenscala wahlen miissen, wclchc fiir allc 
Charten und Durchschnitte diesclbe ist. Dafs ich 
in einer und derselben Formation die wesentlich 
verschiedcncn Felsartcn durch besondere Farbcn be-
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zeichnete, wird man fiir zweckdienlich erachten, 
weil ich dadurch grofsere Deutlichkeit der Charten 
und lcichtere Uebersicht der in der Beschreibung 
angegebenen Pelsarten zu erzielen strebte. 

W a r s c h a u , am 8- August 1829-

P U S C h : 
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E i n l e i t u n g . 

Q u e i l e n. 

D i e Quellen dieser geognostischen Arbeit sind: 
1) eigene Beobachtungen; 
2) Beobachtungen anderer Geognosten, die nicht óffentlich 

bekannt geworden sind; 
3) geognostische und mineralogische Werke und Abhand-

lungen deutscher, polnischer und franzósischer Natur-
forscher. 

Eigene Beobachtungen. 

Seit 1816, ais ich zuerst nach Polen kam und dann von 
da an uber zehn Jahre mitten in Kleinpolen zu Kielce'meinen 
Wohnort hatte, setzte ich ununterbrochen meine Beobach-
tungen liber das polnische Mittelgebirge in dessen Umgebung 
fort, und meine Dienstverhaltnisse ais Lehrer und Mitglied 
der obern Bergbehórde gestatteten mir, die wichtigsten Punkte 
sehr oft zu besuchen. Ich brauche defshalb die vielen Beob-
achtungen {iber die Gegend von Kielce an 10 Meilen im Durch-
messer nicht speciell aufzufiihren. Die entferntern Gegenden, 
welche ich nicht so oft sehen konnte, wurden durch folgende 
Reisen untersucht: 

1) Im Friihjahr 1817 bereiste ich die Gegenden von 
Wtoszczewo, Koniecpol, Czenstochau, Olstyn, Panki, Oppeln 
und Malapane in Schlesien. 

2) Im Sommer 1817 hin und her kreuzend wurden die 
Gegenden von Łagów, Piotrkowice, Pierzchnica, Chmielnik, 
Lobków, Pińczów, Busko, Wiślica, Nowemiasto-Korczyn, 
Szydłów und Staszów untersucht. 

3) Im Sommer 1817 defsgleichen die Gegenden von 
Wodzisław, Xiąz , Krakau, Wieliczka, Bochnia, Sandecz 
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Krzeszowice, Nowagóra, Olkusz, Jaworzno, Stawków, Bend-
zin, Beuthen , Tarnowitz, Gleiwitz , Sławencyce, Ratibor, 
Huttschin, Oderberg, Czernitz, Birdultau, Ridultau, Rybnik, 
Misłowice , Ogrodziniec, Skała , Pilica und Żarnowiec. 

4) Im Herbst 1817 bereiste ich einen Theil von Grofs-
polen zwischen Solejow, Petrikau, Tuczyn, Rzgów, Lódz, 
Zgierz, Leczyce, BentUów, Lubochnia und Jnowłodz, welche 
Gegenden zum Theil specieller im Herbst 1819 abermals 
besucht wurden. 

5) Im Friihjahr 1818 wurde eine allgemeine Oi'ientirungs-
Tour iiber Szydłowiec, Badóm, Jedlinskc , Białobrzegi, 
Groice, Piaseczno, Warschau, Tarczyn, Mogielnica, Nowe-
miasto, Drzewica und Koński gemacht. 

6) Im Herbst 1818 untersuchte ich vorlaufig die Gegend 
zwischen Bodzentyn, Wąchocko, Wirzbnik, Kunów, Ostro-
wiec, Waśniów und Słupia nowa; specieller dieselbe im Som-
mer 1819 und zugleich die von Iłża, Skarzyszów, Radom, 
Szydłowiec und Bzin. 

7) Im Friihjahr 1819 untersuchte ich die sub 2. genann-
ten Gegenden speciell, und zugleich den District um Skalb-
mirz, Opatowiec und Proszowice. 

8) lm Herbst 1819 beobachtete ich speciell im Berg-
werksdistrict zwischen Olkusz, Pilica und Bendzin, sodann 
die Gegenden zwischen Siewirz, Mrzygłód, Koziegłowy bis 
Czenstochau, Panki; von da auf Wieluń, Radomsk, Przed-
bórz und Łopuszno. 

9) Im Friihjahr 1820 unternahm ich eine specielle llnter-
sucliung der Granzen zwischen dem Muschel- und Juralialk-
stein und Kreidemergel zwischen Włoszczowa Małogoscz, 
Brzegi, Sobków Koretnice und Morawice. 

10) Im Sommer 1820 bereiste ich die Gegend von Łagów, 
Opatów, langs der Weichsel von Kochów bis Puławy, und 
das Lubliner Departement von der Weichsel bis Lublin, 
Łęczna, Chełm, Krasnystow und Kraśnik. 

11) Im Sommer und Herbst 1821 untersuchte ich von 
Krakau und Wieliczka aus die westlichen Nordkarpathen, die 
Tatra, dic Zips (sodann Ungarn bis fast zur Donau und bis 
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Tokai), zuriick die mittlern Karpathen zwischen Eperies, 
Bortfeld, Dukla und bis ins flachę Ostgallizien. 

12) Der Sommer und Herbst 1823 ward verwendet zur 
nochmaligen speciellen Untersuchung der ganzen Republik 
Krakau, und der interessanten Gegenden zwischen Mistowice, 
Czelladz, Siewirz, Mrzygtod, Żarki, Wtadowice, Krowo-
lów, Wolbrom und Olkusz, so wie anstofsender Theile von 
Oberschlesien zum Theil im Jahr 1825 nochmals wiederholt. 

13) Im Friihjahr und Herbst 1825 erfolgte die specielle 
Untersuchung der Gegenden liings der Kamionna bis Ćmielów, 
und von da ab bis Opatów, Sandomierz, Klimentow, Staszów, 
Oleśnica, Bacanow, ferner an der Nida, sodann zwischen 
Opatowice und Igołomia, und endlich um Koński, Radoszyce 
und Królewiec. 

14) Im Friihjahr und Sommer 1826 wurden die wichtig-
sten Punkte an der Kamionna und Nida wieder besucht, und 
sodann die Gegend zwischen Opatów, Sandomirz, Klimentow, 
Bogórya, Twanisk und Lagow nochmals speciell revidirt. 

15) Im Herbst 1827 untersuchte ich den siidlichen Theil 
des Lubliner Departements um Zamość und liings der ostgalli-
zischen Granze, sodann den nórdlichen Theil desselben, das 
Ufer der Weichsel von Warschau bis Kazimirz und den west-
lichen Theil von Podlachien zwischen Warschau, Siedlec, 
Międrzerzec und Radzyń. 

Fremde Beobachtungen. 

An nicine Beobachtungen iiber die westlichen und mittlern 
Nordkarpathen schliefsen sich diejenigen meines verehrten 
Freundes Herrn Karl L i l l von L i l i e n f e l d unmittelbar an. 
Dieser fleifsige und genaue Beobachter hat mir nicht allein 
sehr viele schatzenswerthe Beobachtungen iiber die Umgegend 
von Wieliczka, die dortigen Salzwerke, iiber die Karpathen 
im Furstenthum Teschen, Miihren und im nordwestlichen 
Ungarn mitgctheilt, son dera naclidem er im Jahr 1825 die 
ganze Karpathenkette von Miihren an bis in die Bukowina und 
bis zum Fagarasz Gebirge in Siebcnbiirgen, besonders in 
Bezug auf die Salzformatioii, eben so das Bassin von Lemberg, 

1 * 
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die flachę Bukowina und Podolien bereist hatte, so gestattete 
er mir seine wichtigen Beobachtungen, durch welche zugleich 
die friihern von H a c q u e t , F i c h t e l und von S c h i n d l e r 
erweitert, berichtigt und verstandlich wurden, zu meiner 
Arbeit mit zu benutzen, und nur dadurch wurde ich in den 
Stand ^esetzt, meiner Arbeit iiber dic Karpathen und das 
sudóstliche Gallizien diejenige Ausdehnung zu geben, welche 
sie jetzt erhalten bat, und besonders die so problematische 
Sandstein-und Kalkformation der Nordkarpatlien im Zusam-
menhang und so schildern zu konnen, dafs dadurch boffent-
fich einiger Aufschlufs iiber dieseri bisher so dunkeln und 
oft mifsverkannten Gegenstand der Geognosie gewonnen seyn 
wird. 

Ueber Wieliczka, Bochnia und die Gegend von Krakau 
verdanke ich inanche Erliiuterung dem gewesenen Herrn Ober-
berghauptmann v. Ul lmann, der friiher selbst in Wieliczka 
amtirte und einem handschriftlichen Aufsatz des k. li. Ober-
berg-Inspectors, Herrn v. L e b z e l t e r n , zu Wieliczka. 

Ueber die geognostischen Yerhaltnisse der Gegenden an 
der Wcichsel zwischen Thorn und Dobrzyń, besonders iiber 
die Salzquellen um Bad/.ionzek und bis gegen Łęcyce und die 
darauf gegriindeten Bohrversuche, brauchte ich die friihern 
Beobachtungen des polnischcn Bergassessor B e i c h a r d t , der 
preufsischen Bergbeamten Kiister und v. M i 1 e c k i und des Herrn 
A. v. H u m b o l d t , welche in den Acten der ehemaligen siid-
prcufsischen Bergwerks - Commission aufbewahrt sind. — 
Aus neuerer Zeit haben mir dariiber, so wie iiber die Gegen-
den von Wractawek, 1 )obrzyn und Sochaczew Herr v. U11 m a n n 
und Herr Bergrath G r a f f noch genauere Beobachtungen mit-
getheilt. — Eine geognostische Uebersicht vom ehemaligen 
Siidpreufsen nach Beobachtungen des preufsischen Bergraths 
Mile clii rom Jahre 1803 aus den obengenannten Acten und 
eben dcsselben Belationen iiber die von ihm von 1803 bis 
1805 dirigirten Yersuche iiber die Inowtodzer Eisenstein-
Niederlage (in besondern Acten) haben mir defsgleichen gute 
Data geliefert. 

Die zur Zeit des Herzogthums Wai'schau vorgenomme-
nen Bergwerks-Berisionen dui'ch die sachsischen Bergbeam-
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ten Herm v. H e r d e r , v. Z e d t w i t z und Ullmann lieferten 
brauchbare Beobachtungen iiber die geognostischen Yerhalt-
nisse der Gegenden von Jaworzno, Czarków; Fanki, Sam. 
sonow, Suchedniów, Micdzianagóra, Miedzianka und Kielce, 

Ueber die Gegenden an der INida und von da bis Krakau 
konnte ich die speciellen Beobachtungen des Herrn Ober-
bergraths B e c k e r benutzen. 

Ueber die Umgebungen von Kielce, besonders iiber die 
Bergwerke in und um Miedźianagóra, so wie iiber einige 
andere Punkte verdanke ich meinem Freunde Herrn Bergin-
spector B l o e d e manche interessanteMittlieilung, und manche 
Gegenden haben wir in Gemeinschaft untersucht, und iiber-
diels sind von mir alle Erfahrungen, welclie bei dem Bergbau 
und den bergmannischen Yersuchsarbeiten seil 181(i Licht 
iiber die geognostischen Yerhaltnisse yerbreitet haben, sorg-
faltig mit benutzt wurden. 

Geognostische TFerke und Abhandlungen. 

Die geognostische und mineralogische Kenntnils Polens, 
besonders nach dem heutigen Standpunkt der Wissenschaften, 
war bisher noch ziemlich weit zuriiek. Einige kleine Striche 
abgerechnet, war dieses grofse Land geognostisch weniger 
bekannt ais viele entferntere Erdstriche. Weder die polni-
sche ńoch die deutsche Literatur hatte bisher etwas Yollstan-
diges dariiber aufzuweisen. Alles, was bisher davon zur 
óffentlichen Kenntnils kam, glaube ich vollstandig zu kennen, 
ist von mir gewissenhaft benutzt worden und besteht in fol-
genden Schriften : 
o 

a) Allgemeine TVerhę. 

1) Gab. R z ą c z y n s k i historia naturalis curiosa Poloniae, 
magniducatus Lithuaniae etc. Sandomieriae 1721. 4. 

2) E j u s d e m , Auctuarium hist. nat. regni Poloniae. Gedani 
1742. 4. 
R z ą c z y n s k i ist ein Mann, der das Fabelhafte liebte 

und von ihm ist jetzt kaum ein Gebrauch mehr zu machen. 
3) Memoire sur la naturę du terrain de Pologne et des mi-

neraux, qu'il renferme par M. G u e t t a r d dans 1'histoire 
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dc 1'Academio royale des sciences de Paris pour 1762-
Paris. 1764. 4. p. 234 sq. 

Daraus im kurzeń Auszug in F. J. J e c k e l s Staatsveran-
derungen und lctzte Verfassung Polens. Wien 1806. 8. 4ter 
Theil. S. 64 l'g. — G u e t t a r d hat zwar nur eine sehr allge. 
meine, aber doch richtige Schiklerung von der Oberllache 
Polens und ihrer mineralischen Beschaftenheit gegeben. 

4) J. Ph. v. Caros i Beisen durch verschiedene polnische 
Provinzen, mineralogisehen und andern Inhalts. Leipzig 
1781 — 1784. 8. 2 Theile. 

Caros i , eineZeit lang unterKónig Stan is ław A u g u s t 
Bergdirector von Polen, hat uns in diesem Werke manche 
interessante Bemerkung und Nachricht mitgetheilt. Er schil-
dert die geognostische Beschaffenheit von Kleinpolen besser 
ais alle seine Yorganger, doch miissen seine bergmannischen 
Nachrichten mit einiger Yorsicht benutzt werden und haben 
sich durch neuere Yersucbe nicht immer bestatigt. 

5) F e r b c r s Relation von der ihm aufgetragencn mineralo-
gisclien bcrg- und hiittenmannischen Reise durch einige 
polnische Provinzen. Herausgegcben nach dessen Tode 
vom Bergrath Yoigt. Budolstadt 1804- 8. 

F e r b e r war zu gleicher Zeit mit C a r o s i in Polen, be-
sonders wegen der zwischen 1780 bis 1790 unternommenen 
Yersuche zur Auflindung von Steinsalz. Seine Relation hatle 
ungedruckt bleiben lionnen, denn das Mciste steht schon im 
C a r o s i . 

6) R e m i g i n s L a d o w s k i historya naturalna Królewstwa 
polskiego etc. w Krakowie 1783. 8. 

7) E j u s d e m historya naturalna kraju polskiego, w Kra-
kowie 1804. 8. 2 Theile. 

Beide fiir Mineralogie nicht bedeutend. 
8) O Ziemiorodztwie karpatów i innyeh gór i równin pol-

skich przez Abbe Stan. S t a s z i c a Warszawie 1800- 4-
mit Karten und Kupfer. (d. i. Staszic iiber die Geognosie 
der Karpathen und der andern Gebirge und Ebenen 
Polens.) 

Es ist dieses das vollstandigste Werk der Art, was die 
polnische Literatur aufzuweisen hat. Aulser den eigenen 
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Beobachtungen theilt es uns viele andere schatzbare Notizen 
mit. Das , was darin iiber die Karpathen in Ungarn , Sieben-
biirgcn, Moldau und Wallachei gesagt ist, ist grofstentheils 
Compilation aus denSchriften von IIacquet , F i c h t e l , B o r n 
und Esmark. Der Yerfasser hat eine neuc geognostische 
Nomenklatur fiir die polnische Sprache darin begriindet, wobei 
aber mancherlei Yerwechslungen der Gesteinsartcn sich einge-
schlichen haben, und wodurch namentlich die Formation des 
karpathischen Sandsteins im falschen Lichte erscheint. Aus-
ziige aus diesem Werke sind erscliicncn im Journal de Physi-
que 1807 Aug. p. 124; in M o l l s Ephemeriden der Berg-und 
Huttenkunde Bd. 3. S. 558, 560, und in L e o n b a r d s Ta-
schenbuch 3ter Jahrgang S. 256. 

9) 1{. v. O e y n h a u s e n , Yersucli einer geognostischen Be-
schreibung von Oberschlesien und den nachstangranzen-
den Gegenden von Polen, Gallizien und ostreichisch 
Schlesien. Mit 1 Kartę und 3 Specialrissen. Essen 
1822. 8. 
Ein selir schatzbares Werk, welches einen Theil des 

siidwestlichen Polens mit umfafst. Nur das, was iiber die 
Karpathen und iiber das sogenannte jiingere Gyps- und Salz-
gebirge gesagt ist, ist grofstentheils irrig. Die geognostische 
Kartę ist nur skizzirt, und so weit sie Polen betrifft, mangell 
ihr Genauigkeit. 

10) Notice gćologique sur la Silesie et la i>artie limitrophe 
delaPologne par Mancs in den Annales desMines T. XI. 
Livr. 4. 1825. p. 3 — 70. 
Diefs ist blofs ein ins Franzósische iibertragener Aus-

zug aus v. O e y n h a u s e n s Werk mit wenig eingestreuten 
Bemerkungen. 

b) ScJirifleii iiber die nórdliclien Karpathen und die anslofsen-
den Ebenen von der Moldau, Bukowina, Podolien und, 

Ostgallizien. 

11) H a c q u e t s neueste physikalisch-politische Ileisen in 
den Jahren 1788 bis 1)95 durch die Dacischen und Sar 
niatischeti oder nórdliclien Karpatlien. Niirnberg 1790 
bis 1796- 8. 4 Theile. 

Dieser unermiidliche Beobachter hat sehr vicle Data 
gcsammelt, aber weitschweifig und ohne Uebersicht mitge-
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theilt. Nachdem ich mich in seine wunderliche Nomenklatur 
und Schreibart gehórig eingearbeitet hatte , ist mir dieses 
Werk docli sehr niitzlich geworden. 

12) J- E. v. F i c h t e l s mineralogische Bemerkungen iiber 
die Karpathen. Wien 1791 bis 1794- 8- 2 Theile. 

Nur mit grofser Yorsicht sind die Angaben dieses Man-
nes zu gebrauchen, der von der Zolllinie aus oft nur sehr 
fliichtig sah, und es bequemer fand, die hohen Berggipfel 
durch Bauern besteigen zu lassen. 

13) K. B i t t e r v. S c h i n d l e r s geognostische Bemer-
kungen iiber die karpathischen Gebirge in dem Konig-
reich Gallizien und Lodomerien. Wien 1815- 8-

Herr von S c h i n d l e r hat die Nordkarpathen bisher am 
genauesten gekannt. Sein Werk ist das beste, was wir da-
vonbesitzen, kurz, iibersichtlich und zuyerlassig. Nur die 
Benennungen der Gebirgsarten sind schwankend und mitunter 
unverstandlich. Die kleine, dem Werke angehiingte Kartę >st 
sehr yerdienstlich. 

14) G. W a h l e n b e r g Flora Carpatorum principalium etc. 
cui praemittitur tractatus de altitudine, vegetatione, tem-
peratura et meteorum horum montium in genere. Gót-
ting. 1814. 8. 

Das Einzige dieser Art, was wir iiber die Karpathen 
besitzen. 

15) Coup d'oeil geognostique sur le Nord de 1'Europe en 
generał et particulieremenl de la Russie par Comte de 
R a z o u m o v s k i . Berlin 1S19- 8. 

Die in diesem Werk uns mitgetheilten Beobachtungen 
des Herrn v. L a f f e r t in Podolien und Siidrufsland sind 
schatzenswerth. 

16) Yoyage mineralogique et geologique en Hongrie pen-
dant 1'annee 1818 par F. S. B e u d a n t . 3 Yol. 4. Paris 
1822. 

Herr Beudant hat von den Karpathen nur wenig selbst 
gesehen. Die Nordkarpathen sind falsch charakterisirt, und 
die geognostische Kartę iiber diesen Theil der Karpathen ist 
voller Fehler. 
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c) Schrifłen iiber Wieliczka, Bochnia und uberhaupt iiber die 
karpathische Salzformałion. 

17) P. W i l l i c h i u s de Salinis Cracovianis. Geschrieben 
1523 r gedruckt 1645 zu Krakau. 

18) Salis fodinarum Cracoviensium tria tabula subterranea 
delineata. Aug. Yendel. 1766-

19) Schultes Brief iiber Bochnia im Journal fiir Chemie 
und Physik. Bd. 2- S. 164 — 172, und daraus in von 
Mol l s Ephemeriden der Berg- und Hiittenkunde. Bd. 3-
S. 561 — 563-

• 20) Ein Auszug aus eineni handschriftlichen Bericht iiber 
Wieliczka vom Salzinspector Han s e n , gefertigt von 
Z ó l l n e r , steht im Berliner Magazin der Wissenschaften 
und Kiinste. lster Jahrgang. St. 3- S. 54-

21) Eine Beschreibung von Wieliczka und Bochnia in den 
Philosophical Transactions. Jul. 1760- Nro. 61- Art. 2-

Die Uebersetzung davon durcli Kast n e r im Hamburgi-
schen Magazin. Bd. 4- St. 3- S. 275-

22) S c h o b e r s physikalische Nachricht von den polnischen 
Salzgruben Wieliczka und Bochnia; im Hamburger Ma-
gazin. Bd. 6- St. 2. S. 115. 

23) Memoire sur les mines de Sel de Wieliczka en Fologne 
par G u e t t a r d , in den Memoires de l'Acadernie des 
sciences de Paris pour l'annee 1762. p. 497 — 516. 

24) H a i d i n g e r s Yerzeichnifs aller im Wieliczker Salz-
werk einbrechenden Salz - und Steinarten in des Herrn 
v o n B o r u physikalischen Arbeiten, der eintrachtigen 
Freunde in Wien. lster Jahrgang. 4-

25) T h i i r n a g e l Bemerkungen iiber Wieliczka und Boch-
nia und iiber diejenigen Funkio in Oberschlesien, wo 
Spuren von Salz getroffen worden; in K a r s t e n s Archiv 
fiir Bergbau und Hiittenwesen. 12ter Bd. S. 33 7 —• 365. 

26) B e u d a n t Memoire sur les environs de Wieliczka im 
Journal de Physicjue jjour rannee 1819, und daraus in 
K e f e r s t e i n s Deutschland. Bd. 2. Heft 2- S. 166-
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27) K. v. Li l l Parallele zwischen tlen Karpathen und Alpen 
iinBezug auf die Salzformation in Prec l i te ls Jahrbiichern 
des polytechnischen Instituts zu Wien. Bd. 6. S. 166-

28) Beschreibung des Salzwerks Wieliczka in der Zeit-
_ schriftHesperus (von Andre) . Jahrgang 1816- Heft lu .2 . 

29) J- F. Z o l l n e r s Briefe iiber Schlesien, Krakau, Wie-
liczka und die Grafschaft Glatz. Berlin 1792. 8- lster 
Theil. 

30) H a c q u e t iiber die Salzberge in Siebenbiirgen und Gal-
ii zien in Voigts Magazin fiir das Neueste aus der Physik 
und Naturgeschichte. 9ter Bd. 3tes St. Daraus im Gót-
tinger gel. Anzeiger von 1794. St. 41, und in v. M o l l s 
Jahrb. der Berg - und Hiittenkunde. Bd. 1. S. 506. 

31) H a c q u e t s Schreiben an v. Mol l mit Bemerkungen 
iiber die karpathischen Gebirge in v. Molls Annalen etc. 
Bel. 3. S. 366 — 386. 

32) F i c h t e l s Beitrage zur mineralogischen Geschichte 
von Siebenbiirgen. Niirnberg 1780- 4- 'Z Theile. 

33) A. N e a l e s Beise durch einige Theile von Deutsch-
land, Polen, der Moldau und der Tiirliei. 2 Theile. 
S. 145, und daraus im Auszug in L e o n h a r d s Taschcn-
buch der Mineralogie. 15ter Jahrgang. 1821. S. 591 sq. 

34) Bemarks on the Salt Mines of W i e l i t s k a in Poland. 
By V i v i a n in den Transact. of the roy. Geol. Soc. of 
Cornwall. Yol. I. p. 154. 

d) -Abhandlungen iiber einige andere einze/ne Gegenstćinde. 

35) S c h u l t e s iiber die Mineralquellen zu Krynica in Ost-
gallizien. Wien bei Uoll 1807. 8. 

36) v. Geusau Beschreibung einer kleinen Suitę von Fos-
silien aus dem Sandomirschen, vorziigIich von Miedziana-
góra und aus der Nachbarschaft; nebst geognostisch-
historischem Nachtrag dazu von Karsten (dem Minera-
logen) in den Neuen Schriften der Gesellschaft natur-
forschender Freunde zu Berlin. 2ter Bd. 1799. S. 212 
bis 221-
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Die Kars tenschen Bemerkungen iiber Miedzianagóra 
sind zum grófsten Theil ganz falsch. 

37) L. v. B uch geognostische Beobachtung auf Reisen durch 
Deutschland und Italien. lster Theil. 

In Betrett der Steinkohlen und erzfuhrenden Kalkfornia-
tion von Oberschlesien. 

38) W . Schultz Bemerkungen iiber das Yorkominen des 
Bleiglanzes, Brauneisensteins und Gallmeis bei und um 
Tarnowitz in Schlesien. Hameln 1813. 8-

Ein Biichelchen voll nutzbarer Notizen in aphoristischer 
Form auch iiber einen Theil von Polen. Was iiber das San-
domirer Erzgebirge nach Caros i angehangt, istmeistensirrig. 

39) Bies son iiber Magnetismus und Polaritat der Thon-
eisensteine und iiber dereń Lagerstatten in Oberschle-
sien und den baltischen Landem. Berlin 18.16. 8-

40) S c h u l t e s Aufsatz iiber das Gebirge zwischen Wien 
und Krakau in G e h l e n s Journal fiir die Physik, Chemie 
und Mineralogie. Bd. 1. S. 132 — 138. 

4-1) S c h u l t e s mineralogische Bemerkungen auf einer 
Reise von Krakau nach Inspruck in G e h l e n s Journal der 
Chemie Bd. VII. S. 393, und in L e o n h a r d s Taschen-
buch der Mineralogie. 5ter Jahrgang. S. 248-

42) J. G. W a l c h n e r s Nachricht von der Lubliner Schwe-
febjuelle in Ostgallizien und dem aus selbiger erhalte-
nen Schwefel; in von Mol l s Jahrbuchern. 4ter Band. 
S. 195. 

43) S c h u l z e Beitriige zur Kenntnifs des Oberschlesischen 
Gebirgs; in L e o n h a r d s Taschenbuch der Mineralogie. 
lOter Jahrgang. S. 112 sq. 

Gegen einige irrige Ansichten darin schrieb ich selbst 
einen Aufsatz in L e o n h a r d s Taschenbuch. 12ter Jahrgang 
1818- S. 291- Dagegen sprach sieli Herr Schulz, e ziemlich 
bitter abermals aus in L e o n h a r d s Zeitschrift fiir Miner. 
von 1825. 2ter Bd. S. 81. 

44) Ein Brief vom Grafen D u n i n B o r k o w s k i in L e o n -
h a r d s Taschenbuch. lOter Jahrgang. S. 294. 

45) Ein Brief aus Odessa ebendaselbst. S. 598. 

\ 
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6) Es4sai d'une lithographie de Młocin, ecrit a Yarsoyie 
en 1777 (par J. P. de Ca r o s i ) . Dresde 1777. 8. 

47) Ein Brief von H a c q u e t in v o n M o l l s Annalen der 
Berg-und Hiittenkunde. 2ter Bd. S. 346. 

48) Th i i rnage l iiber den Gallmeibergbau in Oberschle-
sien in Kars tens Archiv fiir Bergbau und Hiittenwesen. 
Bd. VII. S. 30 — 66. 

Geognostisch auch Polen mit beriihrend. 
49) Opisanie polskich zelazafabryk przez X. J. O s i ń s k i e g o 

w Warszawie 1782. 4- (d. i. Osiński Beschreibung der 
polnischen Eisenfabriken.) Enthalt Nachrichten iiber die 
Eisensteine. 

50) J. Th. K l e i n i i Oryctographia Gedanensis, oder Be-
schreibung der Yersteinerungen um Danzig, mit Kpf. 

v Niirnberg 1770. 
Wegen der Yersteinerungen aus der Kreide in den 

baltischen Provinzen zu verglcichen. 
51) O Starożytności Kopalni kruszców, wyrabiania metal-

lów, czyli robot Górniczych w Kluczu Sławkowskim w 
dobrach niegdyś do Biskupa. Krakowskiego należących 
i w całey tegoż klucza okolicy wznaczney eześći powiatu 
krakowskiego graniczącego 'z Szlązkiem znayduiących sie. 
Warszaw 1791- 8. (d. h. von Alterthum der Erzgruben-
Gewinnung der Metalle oder Bergarbeiten im Sławkower 
Schlussel, auf den Giitern, die ehedem dem Bischof 
von Krakau gehórten und in der ganzen Gegcnd dieses 
Schliissels in einem ansehnlichen Theil des Krakauer 
Kreises, der an Schlcsien granzt.) 

52) S c h u l t e s physikalische und chemische Nachrichten 
iiber Gallizien in G e k l e n s Journal fiir Chemie, Physik 
und Mineralogie. 5ter Bd. S. 248 und 6ter Bd. S. 125. 

53) K. L i i i v. L i i i en b a c h Andeutungen iiber Charak-
teristik der Felsartcn in L e o n bar ds Zeitschrift fur 
Mineralogie. Jahrgang 1827- Heft 9- S. 247. 

K a r t e n. 
Wie unentbehrlich gęnaue topographische Karten zu 

geognostischen Untersuchungen sind, weifs Jeder, der sich 
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damit abgegeben hat. Allerdings existirt von ganz Polen 
( im alten Sinne von 1772 genommen) keine genaue topo-
graphische Specialkarte mit achter Lehmannscher Situations-
zeiclinung nach c i n c m Mafsstab, denn die altern Karten von 
B i z z i Z a n n o n i , F f a u und Ka 11 ter von ganz,Polen móch-
ten nicht mehr ganz den jetzigen Anspriichen entsprechen. 
Dagegen hal Polen nach seiner Theilung das Gliick gehabt, 
so weit es unter ósterreichische und preufsische Hoheit 
kam, selir genau vcrmessen und kartirt zu werden, so dafs 

x vom ganzen Kónigreich Gallizien, dem jetzigen Konigreich 
Polen, der Bcpublili Krakau und dem Grofsherzogthum Po-
sen selir genaue und gute Specialkarten, aber nach verschie-
denen Mafsstiiben existiren. Diejenigen, welclie ich bei 
meiner Arbeit vorziiglich benutzt habe, sind: 

1) Kartę von Westgallizien, auf allerhóchsten Befehl in 
den Jahren 1801 — 1804 unter Direction des General-
majors A n t o n M e y e r v. I l c l d e n f e l s aufgenommen. 
Yom General -(^uartiermeisterstab gezeichnet, und ge-
stochen von H i e r o n y m u s B e n e d i c t i 1808. Wien 
in 12 Blattern. 

Diese vortreffliche Meyersche Kartę zeichnet sich durch 
grofse Genauigkeit, richtige Bergzeichnung und guten Stich 
aus, wenige Orte sind falsch geschrieben. Sie hat mir bei 
der Untersuchung grofse Dienste geleistet, und lieg-t meinen 
geognostischen Karten zu Grunde, so weit sie reicht. 

2) Specialkarte von Siidpreufscn, aus der grofsen topo-
graphischen Yermessungskai-te unter Mitwirkung des 
Directors L a h g h e r reducirt, und herausgegeben von 
G i l l y . Berlin 13 Blatter. 
Diese Kartę, die sich an die -Meyersche von West-

gallizien anschliefst, aber nicht so gut gezeichnet und in 
der Bergzeichnung weniger genau ist, liegt meinen Karten 
zu Grunde , so weit sie das ehemalige Siidpreufsen umfas-
sen, also fiir das Land zwischcn Thorn, Warschau, der 
Pilica und der schlesischen Granze. 

3) Yom ehemaligen Neuschlesien, d. h. dem District zwi-
schen Sławków, Siewierz und Oberschlesien ist keine 
gute Kartę fiir sich yorhanden; aber ich konnte dafur 
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eine genaue preufsische markscheiderische Vermessung 
benutzen. 

4) Fiir das Kónigreich Gallizien mit der Bukowina ist 
besonders die Kartę von Ostgallizien in 4 Blattern nach 
Liesganigs grofser Kartę entworfen. Wien 1803 benutzt. 
Die darauf fehlenden Specialia aber aus der grofsen topo-
graphischen Kartę von Ostgallizien und Lodomerien in 
14 Sectionen aufgenommen , vom General - Quartiermei-
sterstab eingetragen, welche auch bei den Beobach. 
tungen in den Karpathen benutzt ward. Dieser Kartę 
fehlt aber gar sehr Lehmannsche Genauigkeit in der 
Bergzeichnung. 

6) Die angranzenden Theile von Ungarn und Siebenbiir-
gen sind nach der sehr guten Generalkarte des Kónig-
reichs Ungarn etc. von Johann y. L i p s k i in 9 Blat-
tern gezeichnet. 

6) Fur das Fiirstenthum Teschen ist die Kartę von Schu-
bert benutzt. 

Umfang der Arbeit. 

Der Landerstrich, dessen geognostische Schilderung der 
Zweck des vorliegenden Werks seyn soli, umfafst den grófs-
t.en Theil der Nordkarpathen - Lander; nach der heutigen 
Geographie, mithin das jetzige Kónigreich Polen mit dem 
Gebiet der Freistadt Krakau, wie dieselben durch den Wie -
ner Frieden begranzt worden sind, mit Ausnahme des nórd-
lichsten Theils vom Kónigreich, d. h. der Woiwodschaften 
Augustów, der nórdlichen Theile von Płock, Podlachien und 
Kalisch, welche fast blofs den Alluvionen angehóren, und 
mithin zu wenig geognostisches Interesse gewahren- Ferner 
umfafst die Arbeit das Fiirstenthum Teschen und das jetzige 
Kónigreich Gallizien. Wa« aufserhalb dieser Granzen liegt 
und auf unserer geognostischen Generalkarte noch mit darge-
stellt worden ist, namlich angranzendc Theile von Obcrschle-
sien, Mahren, der nordliche Theil von Ungarn, der óstliche 
Theil von Sicbenburgcn, der grófste Theil der Moldau und 
ein Theil der russischen Provinzen Volhynien, Podolien und 
Bessarabien, gehórt nur in so ferp zu unserer Arbeit, ais 
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des Zusammenhangs willen die generelle Schilderung derjeni-
gen Formationen erforderte, welche die Granzen von Polen 
und Gallizien iiberschreiten. Es ist nicht die Absicht, diese 
Landerstriche speciell-geognostisch darzustellen, theils weil 
sie schon von Andern beschrieben sind, theils weil in ihnen 
specielle-geognostische Untersuchung noch nicht móglich war. 
Oberschlesien mulste mit beriihrt werden, weil die Forma-
tionen des Steinkolilengebirgs, des erzfiihi-enden Muschel-
kalks und des Letten - und Moorkohlengebirgs Polen und 
Schlesien zu gleichen Theilen angehóren. Das Fiirstenthum 
Teschen, der nordwestliche Theil von Ungarn (namlieh die 
Comitate Trentschin, Arva, Liptau und Zips) und der Ge-
birgsknoten, wo die Bukowina, Marmarosch und Siebenbiir-
gen zusammenstofsen, mufsten mit in Untersuchung und Be-
trachtung gezogen werden, weil in ihnen der Schliissel zum 
Vex-standnirs der Sandsteinformation der Karpathen zu suchen 
ist. Es schien mir unerlafslich ein Bild von der ganzen Yer-
breitung dieser ausgedehnten Formation zu geben, und daher 
mulste auch ein Theil von Siebenbiirgen und die west liche 
Moldau noch angeschlossen werden. Eben so mulste die óst-
liche Moldau und gewisse Strichc von Volhynien und Podolien 
bis zum siidrussischen Granitplatcau angeschlossen w«*.rden, 
wenn die ganzc Yerbreitung der polnisch-gallizischen Kreide 
und der grofsen tertiaren Gebilde im Zusammenhang iiber-
sehen werden sollten. — Aus dieseni Gesichtspunkt wiinsche 
ich es betraclitet zu sehen, wenn ich die Granzen meiner eige. 
nen Beobachtungen uberschritt, und sowohl bildlich ais schrift-
lich eine Schilderung der ganzen Nordkarpathen-Lander von 
der obern Oder bis zum Ausłlufs des Dniesters ins schwarze 
Meerwagte, und ich denke, einigen Dank der Geognosten 
dafiir zu verdienen, wenn diese Ueberschreitung auch nichts 
weiter nutzen sollte, ais dadurch einen berichtigenden Beitrag 
zu einer geognostischen Kartę von Europa zu liefern, die 
immer nothwendiger wlrd, und wozu die Lander zwischen 
dem baltischcn und schwarzen Mecr in den bisherigen Ver-
suclien von Conybeare (Annals of Philosophie New. ser. 1823. 
Vol. V.) und von Strangway (Transact. of the geolog, soc. Sec. 
Ser. Yol. I.) doch zu fehlerhaft dargestellt sind. 
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Hóhen - Messungen. 

Barometrische Hóhenmessungen waren bisher in Polen 
noch gar nicht unternommen worden, und dennoch war es 
wiinschenswerth zum Behuf der geognostischen Schilderung, 
wenigstens einige wichtigere Punkte in Hinsicht ihrer Hohen-
lage iiber einander kennen zu lernen. Leider standen mir 
bei Bereisung der Karpathen keine genau gearbeiteten In-
strumente zu Gebote , und erst spater konnte ich mir derglei-
chen versc?iaffen, welche Herr Professor Jungnitz zu Breslau 
die Giite hatte, nach denjenigen Barometern zu reguliren, 
welche zu dem von der kóniglichen Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin angeregten allgemeinen Barometer-Nivel-
lement durch Deutschland angewendet wurden. Mit diesen 
sehr gut gearbeiteten Heberbarometej'n habe ich sodann von 
Anfang des Jahres 1825 bis Ende Juni 1827 taglich viermal 
die Barometerstande zu Kielce genau beobachtet, um daraus 
den mittlern Barometerstand dieses meines damaligen Wohn-
orts auszumitteln, und alle gemachten Hóhenmessungen griin-
den sich auf correspondirende Beobachtungen an dem Normal-
Barometer zu Kielce. 

Aus diesen Beobachtungen ergab sich die mittlere Baro-
meterhohe von Kielce 
im Jahr 1825 zu 2 7 " 3,91 ( i" ' bei - f 12,035° B. Queck-

silbertemperatur, 
oder 2 7 " 3 ,028" ' bei 0° R. 

im Jahr 1826 zu 2 7 " 4 ,399" ' bei + 12,74° B. 
oder 2 7 " 3 ,457" ' bei 0° R. 

in der ersten Halfte des Jahres 1827 
zu 2 7 " 3,441" ' bei 12,913° K. 

oder 2 7 " 2,489" ' bei 0° R. *). 
Die Lufttemperatur zu Kielce habe ich von Anfang des 

Jahres 1822 taglich viermal beobachtet (wobei keine Nacht-
__ be-

Bei Reduction der Barometerstande liabe ich nicht den altern, 
sondern den von Dulong und Petit ausgemittclten Coefficicnt 
der Ausdehnung des' (^uecksilbers fiir 1° R. = V444o zu Grunde 
gelegt. 
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beobachtungen statt fanden). Die mittlere Temperatur ist 
nicht aus den Maximis und Minimis, sondern aus den gesamm-
ten 730 r Beobachtungen in 5 Jahren bereclmet. Sie betrug: 

1822 = 7,678° R. 
1823 = 6,875 
182^ = 7,530 
1825 = 7,147 
1826 — 7,016 

im Durchschnitt also 7,249° R. 
Da das Thermometer 15 Fufs iiber der Erdoberfliiche an 

der Mitternachtsseile eines ziemlich frei stehenden Gebaudes 
angebracht -war, so hat Warmestrahlung der Gebiiude und 
Erde auf den Gang desselben nur sehr wenig wirken kónnen. 
Um nach diesen Beobachtungen die Meereshóhe von Kielce 
zu finden , schien es mir nicht genug die gleichzeitigen Baro-
meterstande an der Ostsee bei Danzig, ais dem niichsten Mee-
lespunkt zu vergleichen, sondern auch die mittlern Barome-
terstande solcher Punkte, von denen ihre Meeresliohe schon 
genau bekannt war und dazu habe ich am passendsten Breslau 
und Berlin gewahlt. — 

In Breslau war nach den Beobachtungen des Herrn Astro-
nom und Professor Dr. J u n g n i t z seit 16 Jahren der Barome-
terstand 50 Par. Fufs iiber dem mittlern Oderspiegel und die 
freie Lufttemperatur folgende: 

Uarometcr Ouecksilbertemp. Lufttemperatur 
Im Jahr 1812 27" 9,40'" + 13,29° R. + 5,21° R. 

—• 1813 9,65 + 15,00 — 4 - 6,63 — 
— 1814 9,43 + 14,37 — 4 - 6,01 — 
— 1815 9,71 + 14)65 — + 6,52 
— 1816 8,97 + 14,35 — + 6,60 — 

1817 9,72 + 16,36 — + 7,00 — 
— 1818 10,18 4 - 14,00 — + 7,34 — 
— 1819 9,32 + 13,87 — + 7,15 — 
— 1820 9,75 + 12,23 — + 7,16 — 
— 1821 9,86 + 13,76 — + 7,52 — 
— 1822 10,68 + 14,35 — + 7,84 — 
— 1823 8,90 + 13,52 — + 6,44 — 
— 1824 9,57 + 14,70 — + 8,32 

P u s c h , gcognost. Beschreib. von Pcrlen. I. 
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Barometer Ouecksilbertenip. Lufttempefatuf 
Im Jahr 1825 27" 10,69"' + 14,64° R. + 6,46° R. 

— 1826 10,68 + 15,97 — + 5,24 — 
— 1827 9,76 + 14,97 — + 6,02 — 

Im Mittel = 27" 9,766'" + 14,377° R. + 6,654° R. 
= 27" 8,686"' bei 0° R. 

In Rerlin waren die Rarometerśtande 23,076 Par. FuCs 
iiber dem Pflaster bei der Sternwarte , in der Konigsstrafse 
Nr o. 29-

Im Jahr 

1821 T i " 11,563"'bei-f-10° R. Q.-Temp.u. - f 8,05°R. Lufttemp. 
1822 28 1,307 — — — — + 7 , 9 1 — — 
1823 28 0,010 — — — — + 6,95 — — 
1824 27 11,781 — —v — — + 7 , 7 5 — — 
1825 28 0,789 — — — — + 7 , 3 3 — — 
1826 28 1,147*) — — — — + 8 , 8 6 — — 
1827 28 0,486**)— — — — + 8 , 4 1 — — 

" j 27" 11,682'" bei 0°R. Temp. u. + 7,894°R. Lufttemp. 

InDanzig hat Hr. IlegierungsrathDr. K l e e f e l d den mitt-
lern Rarometerstand 41 Fufs 11,863 Zoll Pariser Mafs = 
43 Fufs 5'/., Zoll rheinliindisch Mafs iiber dem Spiegel der 
Ostsee in 18 Jahren von 1807 bis 1824 beobachtet: 
zu 28" 1 , 6 8 " ' b e i + 12,996° R. Q.-Temp.u. +6,23°R.Lfttemp. 
im Jahr 1825 28" 2,30 b e i + 14,10 — — 

— 1826 28" 3,03 b e i + 1 4 , 1 6 — — _ — 
— 1827 28" 1,87 bei + 13,88 — — — — 

also im Mittel 
aus 21 J- = 28" 1,783"'bei + 13,146°R. Quecks.-T.emp. 

oder =r 28" 0,783"' bei + 0° R. Temperatur. 

*) Die beobachtcle mittlcre Baromcterliiiłie war 337,512'" , allein 
die Bcobaclitungcn gescliahen 12 Fufs niedrigcr in dcrGcorgen-
strafse Nro. 13, also mufste 0 ,165" ' davon abgezogen werden, 
um sie mit den vorigen s>.u vergleichen. 

'-*) Seit dem 3. Oktober gescliahen die Beobachtungcn in der 
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Aus Krakau sind von friihercr Zeit gar keine zuyerliissi-
gen Barometer - Beobachtungen vorhanden. Erst seit dem 
Jahr 1825 hat Hr. Astronom und Professor W e i s s e auf der 
dortigen Sternwarte 41 Fufs 10 Zoll Par. Mafs iiber dem 
tiefsten Weichselspiegel mit genauen Instrumenten beobachtet. 
Es hat sieli gefunden: 

Barometerstaiul Lufttemperatur 
Im Jahr 1825 27 " 7,121'" auf 0° R. reducirt *) + 7,675° R. 

— 1826 27" 5,894 — — — + 7,576 — 
— 1827 27 " 4,822 — — — + 8 , 1 9 9 — 
In Warschau sind z war schon von Hrn. M a g i e r seit 

langer Zeit Barometerbeóbachtungen gemacht , allein ich 
kenne die Genauiglieit der angewandten Instrumente nicht, 
und da zugleich die Quecksilbertemperatur nicht beinerkt 
wurde, so liónnen diese Beobachtungen fiir unsern Zweck 
nicht zum Yergleich dienen. Hr. M a g i e r gibt an, dafs von 
1804 bis mit 1826 <lie mittlere Barometerhóhe in Warschau, 
indem das Barometer 108 Par. Fufs iiber dem Nullpunkt des 
Weichselmessers hing, 27" 8,528'" betragen habe und die 
mittlere Lufttemperatur = 6° R-

Yiel genauer sind die Beobachtungen, w ciche Herr Pro-
fessor A r m i ń s k i auf der Warschauer Sternwarte anstellt. 
Nach diesen war 144,3 polnische Fufs = 128 Par. Fufs iiber 
dem Nullpunkt; des Weichselmessers die Barometerhóhe 
im Jahr 1826 27" S ,14"' auf 0°R.reduc. + 6,782" R. Luft temp. 

— 1827 27 " 7,98'" — — + 6,728 — — 
Ferner fiihre ich behuls der folgenden Berechnungen 

die geographische Breite folgender Orte an: 
Kraukau = 50° 3 ' 52" NB. 

Arsenał von Warschau = 52° 14' 8 " 

Krauscnstralse Nro. 13, 3,03 Par. Fufs bober ais in der Geor-
genstrafse; es mulste also dem beobachteten Barometermittcl 
U,009"' zugerechnet werden. 

*) Diese Zalil fiir 1325 gibt Hr. Professor W c i ss e noch fiir etwas 
unsicher, weil cr selbst erst im Łaufe des Jahres seine eigenen 
Beobachtungen angefangen habe. 

2 * 
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Sternwarte von Warsehau = 52° 13' 1 " 
Lublin = 51° 15' 12" 
Chęcin == 50° 48' 30" 
Koński = 51° 10' 30" 
Olkusz = 50° 15' 10" 
Opatów — 50° 48' 0 " 
Sandomir = 50° 41' 50 " 
Breslau = 51° 6' 30" 
Berlin == 52° 31' 46" 

Sternwarte von Danzig — 54° 20' 48" 
Thorn = 53° 1' 10" 

Der Berechnung habe ich die von Bamond nach Oltnianns 
abgeanderte Formel von de Laplaee zu Grunde gelegt, 
namlich: 

X = log ( £ ) C X 

( ± 0,0028371 cos ( „ . + ,<) X 

C1 
a 

wo namlich: 
am untern und am obern Beobachtungspunkt: 

h und h' die Ouecksilberhóhe, 
T und T ' die Ouecksilbertemperatur, 
t und t' die Lufttemj)eratur, 
rp und cp' die geographisclie Breite, 
C den barometrischen Coefficienten fiir 450 Breite am Mee-

resspiegel nach Bamond = 56446,37' Par. Mafs, 
a den mittłem Erdhalbmesser -- - 19597812 Par. Fufs, 
X die zuberechnende Hóhe in Par. Fufsen bedeutet und 
H - h ' ( l + i s t - - " 

Zur Correction der abgelesenen Barometerhóhe Avegen 
Ausdehnung der Scala ist (T—T' ) um '/,„ vermindert in Rech-
nung gestellt. 

Zur Erleichterung der Kechnung habe ich mich der Ta-
feln von Winkler (Halle 1826) bedient und in mehreren Fal-
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len auch der Tabellen fiir barometrische Hóhenmessungen von 
Garthe (Giefsen 1817), welche ich aufserst bequem und fur 
die meisten Falle genau genug gefunden habe. Schreiten wir 
nun zur Berechnung einiger Fixpunkte. 

/. Kielce iiber Berlin. 

Wenn nach Hrn. Berghaus das Strafsenpflaster bei der 
Berliner Sternwarte 118,3 Par. Fufs oder das Barometer-
Niveau in der neuen Kónigsstrafse 141,3 Par. Fufs iiber der 
Ostsee liegt, so gibt die Rechnung fiirs Jahr 1825 nach den 
obigen Daten folgendes Resultat: 

h = 336,789 T = 10,0° t = 7,33 r/> = 52° 31' 
h' = 327,028 T ' = 0,0 t' = 7,14 q>' = 50 49 

T — T ' = + 1 0 , 0 t + t ' = 14,47 <p-ł-<jp'=103° 10' 
_ ' / , „ (T — TQ = + 1,0 

T — T ' = + 9,0 
log h 2,52734 
log h' = 2,51457 

mit T — T ' = 0,00088 

log H 2,51548 

A = 0,01189 
log A = 8,07518 

mit. cpĄ-cp' = 4,75136 
log 4 0 0 + O + t') = 0,01536 

400 
A mit (t- f -t ' ) = 0,00128 

log X = 2,84318 
X = 696,91 

Also damach liige Kielce iiber dem Berliner Barometer-
Nivcau 

696,91 Par. Fufs, dazu 
141,30 — — Hóhe des Berliner Niveaus iiber dem 

Meer, 

gibt 838,21 Par. Fufs ais die Hóhe -von Kielce iiber dcm 
Meer. 
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Auf gleiche Weise nach den Jahresmitteln vom Jahr 1826 
gerechnet fand icli Kielce 

693,05 Par. Fufs iiber Berlin oder 
834,35 — —1 iiber der Ostsee. 

II. Kielce iiber Danzig. 

1) Nach den Jahresmitteln von 1825 berechnet liegt Kielce 
iiber der Ostsee bei Danzig 823 Par. Fufs; 

2) nach den Jahresmitteln von 1826 berechnet 844 Fufs. 
Nehme ich aus diesen 4 gefundenen Zahlen das Mittel, 

so wiirde daraus die Ilóhe meines Barometer-Niveau's in Kielce 
iiber dem Meer zu 

834,8 Par. Fufs 
resultiren, und indem von dem Nullpunkt des Barometers bis 
an den Fufs des Berges, woran Kielce angelelint ist, circa 29 
Par. Fufs Seigerhóhe war, so habe ich in runder Zahl 

806 Par. Fufs ais die Hóhe desKielcer-
Thales iiber dem Meer angenommen. — 

III. Kielce iiber Breslau. 

Nach den Jahresmitteln von 1825 berechnet finde ich 
mein Barometer Niveau in Kielce iiber dem des Urn. Profes-
sor J u n g n i t z in Breslau 

428,7 Par. Fufs; 
nach den Jahresmitteln von 1826 berechnet, aber zu 

462,3 Par. Fufs; 
das Mittel aus beiden wiirde geben 

445 Par. Fufs; 
und da das Barometer des Hm. Profcssor J u n g n i t z 50 Fufs 
iiber dem Oderspiegel hangi, so wiirde Kielce iiber dem Oder-
spiegel bei Breslau 

495 Par. Fufs liegen. 
Wenu nun im Mittel Kielce iiber dem Meer . . 834,8 Fufs 
Kielce iiber der Oder bei Breslau 495,0 Fufs 
liegt, so miifste der Oderspiegel bei Breslau iiber dem Meere 
339,8 Par. Fufs erhoben seyn. Diefs stimmt nun sehr gut. 
mit der Rechnung iiberein, wenn man die Hóhe von Breslau 
nach dem mittlern Barometerstand iiber dem Meer unmittelbar 
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berechnct, (lenn dadurch findet man die Oder bei Breslau 
iiber dem Meere zu 334 Par. Fufs. Ich halte diese Zahl dets-
halb fiir genauer ais die vou Hrn. K a 1 u z a nach andern Daten 
fiir dieselbe Hóhe berechnete Zahl ron 370 oder gar zu 390 
Par. Fufs. 

IF. Kielce iiber lira hau und Krakau iiber Breslau, Berlin 
und dem IMeer. 

Nach den gleichzeitigen mittlern Barometerstandcn von 
Kielce Und Krakau im Jahr 1826 berechnet, liegt der Weich-
selspiegel bei Krakau unter meinem Kielcer Barometer-
Niveau 

230,7 Par. Fufs; 
und daraus wiirde folgen, dafs die Weichsel bei Krakau iiber 
dem Meer liegen miisse 

603,6 Par. Fufs.' 
Ilcchnen wir zum Yergleich nach den gleichzeitigen Ba-

rometerstanden von Krakau und Danzig im Jahr 1826 und 
1827, so folgt daraus, dafs die Weichsel bei Krakau iiber der 
Ostsee bei Danzig liege 

611,9 Par. Fufs (fur 1826 gerechnct) 
607,5 Par. Fufs (fur 1827 gerechnct). 

Bechnen wir nach den mittlern Barometerstandcn zu 
Breslau und Krakau, so liegt die Weichsel bei Krakau iiber 
der Oder bei Breslau 

279,5 Par. Fufs nach 1826 berechnet, oder 288,4 
Par. Fufs nach 1827 berechnet, im Mittel also 

= 283,9 Par. Fufs. 
Wenn min nach meiner Bechnung die Oder bei Breslau 

iiber der Ostsee 339,8 Par. Fufs erhoben ist, so wiirde dar-
nach die Weichsel bei Krakau iiber der Ostsee liegen 

623,7 Par. Fufs. 
Vergleichen wir endlich die Barometermittel von Krakau 

und Berlin fiir dieselben Jahre, so linden wir dic Weichsel 
bei Krakau iiber dem Strafsenpflaster bei der Berliner Stern-
warte : 

nach 1826 berechnet — nach 1827 berechnet 
476,5 Par. Fuls, 509,4 Par. Fufs, 



i 
Einleilung. 24 

also im Mitlel = 492,99 Par. Fufs, und da das Strafsenpflaster 
bei der Berliner Sternwarte 118,3 Par. Fufs iiber der Ostsee 
liegt, so wiirde darnach die Weichsel bei Krakau iiber der 
Ostsee liegen 

611.3 Par. Fufs,' 
welcbes sehr genau mit der Zahl iibereinstimmt, welche die 
Vergleiehung von Krakau und Danzig fiir 1826 gegeben hat. 
Man konnte also sehr geneigt seyn diese Zahl fiir die rich-
tigste zu halten, doch will ich es vorziehen das Mittel-aus 
allen gefundenen Resultaten zunehmen, also 

603,6 + 611,9 + 607,5 + 623,7 - f 611,3 
5 

= 611,6 Par. Fufs, 
welches am genauesten die Hóhe des Weichsel Niveau's bei 
Krakau iiber der Ostsee ausdriickt. — 

V. Warsclian unter Kielce wid Krakau iiber Danzig. 

Yerglcichcn wir zuerst die Jahresmittel fiir 1826 von 
Kielce und Warschau, so wiirde daraus folgen, dafs derWeich-
selspiegel bei Warschau unter meinem Kielcer Barometcr-
Niveau ^ 

475.4 Par. Fufs 
liegen miisse, und mithin (lic Weichsel bei Warschau iiber 
dem Meer 

359,7 Par. Fufs. 
Yergleichen wir ferner die mittlern Barometerstande von 

Krakau und Warschau fiir 1826 und 1827, so gibt die Rech-
nungan, dafs der Weichselspicgel bei Warschau unter dem 
bei Krakau liegen wiirde: 

nach 1826 berechnet — nach 1827 bcrechnet 
257,9 Par. Fufs, 328,4 Par. Fufs. 

Diese DifTerenz ist grofs, und die erstere Zahl vcrdient 
mehr Zutrauen, weil nach diescr die Weichsel bei Warschau 
353,7 Par. Fufs iiber dem Meer liegen wiirde (angenommen 
dafs sic bei Krakau 611,6 Fufs hoch liegt), welches mit der 
oben schon gefundenen Zahl bis auf 6 Fufs iibereinstimmt. 

Rechnen wir endlich nach den Beobachtungen von Dan-
zig und Warschau fiir eben diese beiden Jahre, so ergibt die 
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Rechnung, dafs die Weichsel bei Warschau iiber der Ostsee 
bei Danzig liegt: 

nach 1826 berechnet — nach 1827 berechnet 
353,2 Par. Fufs, 278,5 Par. Fufs. 

Offenbar verdient auch hier wieder die erstere Zahl den 
Vorzug, da man ebenfalls 351,2 Par. Fufs Hóhe fur die 
Weichsel bei Warschau iiber dem Meer findet, wenn man 
die mittlern Barometerstande von Warschau durch Herrn 
M a g i e r beobachtet, mit den mittlern Barometerstanden von 
Berlin vergleicht. Es ist also zu vermuthen, dafs in den 
Barometerbeobachtungen auf der .Sternwarte zu Warschau 
fiir 1827 sich irgend ein Fehler eingeschlichen haben mufs, 
den ich jetzt aufzusuchen nicht im Stande bin. — Ich glaube 
daher das Becht zu haben 

353,2 Par. Fufs 
ais die sicherste Zahl fiir die Hóhe der Weichsel bei Warschau 
iiber dem Meer annehmen zu konnen. 

Die vergleichenden Bcobachtungen und Berechnungen 
haben daher fiir Polen 3 barometrische Fixpunkte iiber der 
Meeresfliiche festgestellt, namlich: 
834,8 Par. Fufs fiir mein Kielcer Barometcr-Niveau oder 
806 — — fiir das Kielcer Thal. 
611,6 — — fiir den Weichselspiegel bei Krakau und 
352,2 — — fiir den Weichselspiegel bei Warschau. 

Mit diesen Punkten habe ich sodann alle andern von mir 
in Polen beóbachteten Barometerbóhen verglichen und berech-
net, und die Hóhen dieser Punkte iiber dem Meer sind 
folgende: 
71!) Par. Fufs der Einllufs der Przemsa in dic Weichsel. 
650 — . — die Weichsel-Niederung bei Wimistów. 
722 — — Thal der Przemsa beim Zusammenllufs der 

schwarzen und weifsen Przemsa. 
957 — — Beamtenhaus auf der Fclixgrube zu Niemce. 
982 — — Auflagerungsflache des Muschelkalks auf dem 

Steinkohleu-Sandstein am Gołonoger Berg. 
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1025 Par. Fufs dieselbe am Dorotheenberg bei Groiec. 
883 — — llóchster Punkt des rothen Sandsteins am 

Chęciner Schlofsberg. 
1279 — — Hoehster Punkt des rothen Sandsteins bei 

Występa zwischen Kielce und Suchedniów. 
1215 — — HoehsterBergriicken zwischen Zagdansko und 

Kielce. 
1025 — — Dorf Zagdansko bei Kielce (am Wirthshaus). 
756 — — Auflagerung des Muschelkalks auf dcm rothen 

Sandstein beim Kalkofen von Parszów. 
615 — — der Markt der Stadt Opatów. 

1230 — — Kuppe des Dorotheenbergs bei Groiec un-
weit Czelladz (Muschelkalk). 

850 — — Spiegel der Biała Pi-zemsa bei der Brttcke 
von Sławków. 

1170 — — Marktplatz von Olkusz. 
1083 — — Kuppe des Bergs bei Gotonog (Muschelkalk). 
1220 — — Kuppe des Bergs bei Krzikawka unweit 

Stawków. 
1294 — — Fufsboden der Kirche von Targomin un-

weit Siewirz. 
1130 — — Grófstc Berghóhe bei Sicmonia unweit 

Siewirz. 
1242 — — Hangebank des Stanislai - Schachts bei 

Olkusz. 
982 — — Sohle des Poniatowski-Stollen bei Olkusz. 

1040 — — Marktplatz von Nowagora. 
1020 — — Riickcn der Muschelkalkberge zwischen Ma-

łagoscz und Bolemin. 
940 — — Marktplatz von Pilica (Jurakalk). 

1473 — — Hóchste Spitzen der Jurakalkfelsen bei 
Ogrodziniec. 

1088 — — Hóchste Felsen des Jurakalks bei Niego-
wOnice. 

878 — — Thal zwischen Niegowonice und teka. 
984,3 — — Wohnung des Berginspectors zu Miedzia-

nagóra. 
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1225,6 Par. Fufs Riicken des Kaihinagóra hinter Miedzia-
nagóra (Quarzfels)i 

1033 — — Spitze des Karczowkaberges bei Kielce 
(Uebergangskalkstein). 

1176 — — Hóchster Punkt des Ouarzfelsen auf den 
Bergen zwischen Kielce und Zagdansko. 

861,5 — — Marktplatz von Chęcin. 
1135 — — Riicken des Chęciner Schlolsbergs (Ueber-

gangskalkstein). 
923,8 — — Thalsohle beimDorfe Kraino am dortigen 

Wirthshaus. 
1908 — — Hóchster Punkt des Berges Łyszicagóra bei 

Sw. Ilatharina unweit Bodzentyn (Oarz-
fels). 

1813 — — Hóchster Punkt der Łysagóra beim Kloster 
Sw. Krzyz (Quarzfels). 

893 — — Stadt Bodzentyn (beim Wirthshaus). 
862 — — Marktplatz von Nowa Słupia. 
922 — — Marktplatz von Łagów (Uebergangskalk-

stein). 
801 — — Marktplatz von Żarnowiec (Kreidenmergel). 
699 — — Marktplatz von Jędrzeów (Kreidenmergel). 
689 — — Marktplatz von Wodzisław (Kreiden-

mergel). 
805 — — Spiegcl des Suchedniower Bachs an der 

Briicke von Berczów. 
756 — — derEdelhof im DorfeMiłków bei Ostrowiec. 
813 — — Hohes Lehmplateau beim Dorfe Włozdów 

unweit Opatów. 
612 — — Marktplatz der Stadt Klimontów (Grau-

wackenschiefer). 

/ 



Erst er Abscłin it t. 
Aeufseres Oberfliichen - Ansehn des Landes. 

$. 1. 

Allgemeiner Charakter der Oberfliiche. 

Polen ist ein Theil der grofsen Niederung von Mittel-Europa, 
daher glaubt man im Ausland oft falschlicli, es sey durehaus 
eine ununterbrochene Ebene. — Ist gleich der grófste Theil 
des Landes im Grofsen ais eine von Siid nach Nord geneigte 
Abdachung zu betrachten, die im Yergleich gegen die um-
granzenden Hochlande niedrig liegt, so ist dennoch diese 
Niederung zwischen der Pilica und Weichsel durch cin klei-
nes Gebirge unterbrochen, im Siidcn grofstentheils nur Hoch-
ebene, wcitcr gegen Nord und Ost wellenfórmig hfigliches 
Land, und erst in Grofspolen und ara P.ug erscheinen wahre 
Ebenen, denen der vollkoinmene horizontale Charakter der 
Steppenlander erst jenseits des Bugs in Yolhynipn und Podo-
lien zukommt, wo eine sehr schwach geneigte Abdachung des 
Landes gegen das schwarze Meer eintritt. Gegen die wahre 
Steppenebene von Mittel-Ungarn sind auch die grofspolnischen 
Ebenen noch hiiglich zu nennen. 

In Siidcn und Węsten lehnt sieli diese Niederung an die 
Kettengebirge der Karpathen und Sudeten an, die in Miihren 
und Oberschlesien durch ein llaches Liingenthal getrennt sind, 
erschcint dann an dem Fufs jener Gebirge in Oberschlesien 
und Siidpolen ais llochcbene , die weit gegen Nordwest in 
die grofspolnischen Ebenen herabsinkt, gegen Nordostcn durch 
ilache Niederung vom polnischen Mittelgebirge getrennt ist, 
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das mit dem Charakter eines Kettengebirges inselartig empor-
steigt und von dem aus gegen Osten und Norden die Abda-
cliung des Landes nicht melir unterbrochen wird, bis zu den 
Ufern der Ostsee. Diese selbst ais der tiefste Theil jener 
Niederung ist nur ihre scheinbare Begranzung, welche erst 
jenseits das scandinavische Hochland bildet. Von ihm und 
zwar vom finnlandischen Granit-Gneusgebirge ist das Ueber-
gangsgebirge von Estland und der ganzen Siidseite des linni-
schen Meerbusens abhangig, an welches sich dasjenige Flotz-
gebirge anlehnt, das Nord-Lilhauen, Samogitien und Kurland 
einnimmt, wornit die 2'olnische Niederung gegen Nordosten 
geschlossen ist. — Gegen Siidosten endlich ist die Niederung 
nirgends geschlossen, sie zieht durch Yolhynien, Podolien 
und Ukrainę bis ans schwarze und asowsclie Meer und stehf 
mit der mittelasiatischen Steppe am kaspischcn und Aral-See 
in ununterbrochener Yerbindung. 

Ilóchst merkwurdig nur, dals in diesen Steppenlandern 
unter den horizontalen Formationen von Grobkalk, Gyps, 
Braunkohlensandstein und Kreide durch die tief eingesChnit-
tenen Flufsbetten in Podolien zwei altex'e Formationen von 
rothem Sandstein und dunkelm Orthocei-etiten Kalkstein; w ei-
ter von Winnica am Bug an gegen die bertihmten Porogi des 
Dneprs und bis in die Steppe zwischen Taganrog und Perekop 
an dem Steppenlliilschen Jelanatsch, Karsak undBerda ein Gra-
nitplateau; endlich umTor, Bachmut und Skrynofka in der Niihe 
desDonez wahres Steinkohlengebirge enlblofst sind, ohne sieli 
iiber die Ebenen zu einem Gebirge erhoben zu haben. 

$. 2. 

Erhebungen des Rodens. 

1) D i e K a r p a t li e n. 

Wie der Name Karpathen fiir mehrere wesentlich ver-
schiedene Gebirgskettcn geographisch gebraucht wird, habe 
ich an einem andern Orte *) gezeigt. Hier ist nur von der 

*) S. meine geognostisch bergmannische Heise durch cincn Theil 
der Karpathen-Ober - und Nieder-Ungarn Thl. I Cap. 5, S. 99 ff. 
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Gebirgskette dic Redo, welche die Granze zwischen Ungarn 
und Gallizien macht, und welche ich mit dem Namen der 
N o r d k a r p a t h e n bezeichne. Diefs ist dic Gebirgskette, 
welche an der Łysagóra und den Jabłunkaer Schanzen sich 
an die lijeli hori oder Wcstkarpathen (zwischen Ungarn, Miih-
ren und Oestreich) anschliefst, und von da fast 80 Meilen 
lang gegen SO bis dahin erstreckt, wo an der dreifaclien 
Granze von Gallizien, Moldau und Siebenbiirgen das Gebirge 
seinen ostlichen Lauf in einen siidlichen verwandelt. Die 
Nordkarpathen sind cin aus einer einfórmigen San.dsteinfor-
mation gebildetes Kettengebirge, welches 5000 Fufs Meeres-
lióhe kaum iibersteigen diirfte, nirgends ais in der Bukowina 
den Charakter eines Alpengebirges hat, und nur wenig kable 
Felsen tragt, sondern dęren Berggipfel fast stets kuppenfór-
mig abgerundet erscheinen. Nirgends ist das Gebirge durch 
Langenthaler in parallele Ketten getheilt, sondern terrassen-
fórmig stufen sich die auf der Nordseite vom hohen Mittel-
joch ablaufenden Seitenjoche bis zum Fufs des Gebirges her-
ab und werden durch die Qucrthaler getrennt, in welchen 
die Biała, Sola, Skawa, Baba, Dunajec, "Wisłoka und Sau 
der Weichsel zufliefscn, welche in diesem Gebirge sclbst ent-
springt und bis zur Yereinigung mit dem Dunajec seinen 
aufsersten nórdlichen Fufs bespiilt. Weiter gegen Oslen 
sind die (^uerthaler des Stry, Opier, Sokol, Swica, Łom-
nica , Bystrycza, welche dem Dniester zufliefsen und die 
Thaler des Pruth, Czeremoscz und Moldawa die wichtigsten, 
und es bihlen theils der Dniester, theils der Pruth die nórd-
lichste Begriinzung des Gebirgs. 

Der westliche Theil oder die b i e s l a w i s c h e n Karpa-
then, die sich mit der Balńagóra in Osten endigen, sind der 
hóchste Theil; dann nimmt das Gebirge in seiner Mitte, wo 
es den Namen der B i e s k i d e n fiihrt, namentlich an den 
Quellen der Wisłoka an Hóhe bedeutend ab und bildet eine 
Finsattlung , erhebt sich aber wicder mehr liings Pokutien 
und der Marmarosch, wo es den Specialnamen der B i e -
s c z a d e n annimmt. Hinter den Biesczaden erhebt sich an 
der dreifachen Granze von Bukowina, Marmarosch und Sie-
benbiirgen bis zu 6000 Fufs Meereshóhe die Bukowiner Glim-
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merscliiefergruppc und gibt mit den daran aufgerichteten 
Triimmer - und Nummulitenkalken dcm Gebirge cinen Alpen-
charakter. 

Siidlich von den Nordkarpathen erhebt sieli die T a t r a , 
ein wahres Alpengebirge , das von dem Einflufs der A m in 
die Waag bis nach Bela in der Zips 8 Meilen lang sich er-
streckt, und dessen thurmfórmige Alpenhórner bis 8000 Fufs 
iiber dem Meere aufsteigen. Dieses Gebirge ist geographisch 
und geognostisch von den Nordkarpathen zu trennen, und auf 
eine hóclist merkwiirdige Weise ist dic Lagerung der Nord-
karpathen nicht von dem Urgcbilde der Tatra abhangig. *) 

Hóhenmessungen sind in den Nordkarpathen nur aufserst 
wenige bisher angestellt. Der hóchste Punkt in den west-
liclien Nordkarpathen Babiagóra wird zu 4800 Par. Fufs iiber 
dem Meer angegeben. Von da bis Krakau am Fufs des Ge-
birgs sind in gerader Richtung 8 geographische Meilen, und 
wenn Krakau 496 Par. Fufs iiber dem Meer liegt, so betragt 
der Abfall des Gebirgs auf eine Meile circa 538 Fufs, und 
ist mitliin nicht besonders steil zu nennen; dahingegen ist der 
siidliche Abfall weit steiler, denn von der Babiagóra siidwiirts 
in 3 Meilen Entfęrnung macht das Thal der Arva, das bei 
Trsztena 1819 Fufs iiber dem Meere liegt, schon dessen 
siidlichen Fufs und trennt es von der gegeniibcrliegenden Ta-
tra, so dafs hier das Gebirge auf eine Meile 993 Fufs abfallt. 

Die Westkarpathen, welche von Jabtunka bis zur Donau 
in der Nahe von Presburg laufen, und die Griinze zwischen 
Mahren uud Ungarn machen , schliefsen in ihrem siidlichen 
Theil bei Pósing eine Urgebirgsgruppe ein, die grófserc nórd-
liche Halfte liingegcn geliórt der Forr.iation der Nordkarpa-
then an, und lagert zumTheil auf derjenigenUrgebirgsgruppe, 
welche das Faczkower Gebirge zwischen dem Waag - und 
Neitrathal entliiilt. 

*) Die Tatra liegt nur an den Granzen des jetzt zu betraclitenden 
Landes. Die genauern gegenseitigen Vdrlialtnisse zwischen den 
Karpathen und der Tatra, sind in den obengenannten Eeisebe-
merkungen cntlialtcn, worauf ich mich hier noclimals beziehe. 
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$• 3. 
2) Das p o l n i s c h e M i 11 elg e b i rg e. 

In dem Landstrieh zwischen der Pilica und Weichsel 
erhebt sich wie eine Insei aus dem flachen und hiiglichen 
Lande ein kleines Kettengebirge, das im Lande selbst kei-
nen gemeinschaftlichen Namen hat, und das ich wegen sei-
ner Lage in der Mitte des Landes das S a n d o m i r e r oder 
p o l n i s c h e Mi t te 1 g eb ir g e nenne , von Andern wohl 
auch wegen seiner Lage in der Woiwodschaft Sandomierz 
(wie sie ehemals begranzt war) und seinem Erzreichthum 
das S a n d o m i r e r E r z g e b i r g e genannt worden ist. Die-
ses kleine Gebirge ist von den Karpathen ganzlich getrennt, 
liiuft parallel mit ihnen und ist von dcnselben inkeinerArt 
abhangig. Es hat keincn gemeinschaftlichen Gebirgsriicken, 
sondern besteht aus fi parallelen durch Uache Liingenthaler 
getrennten Bergziigen , die alle nach dem bergmannischen 
Compas in h. 8. von W N W nach OSO laufen. Der 
hochste Bcrgriicken desselben ist der am weitesten gegen 
Norden liegende, der unter dem Namen Łysagóra (Kahler-
berg) und Łyszycagóra am Kloster Święty Krzyz (Heiligen 
Kreuz) und unweit dem Kloster Święta Katharina seine 
grofsten Hóhen zu 1813 und 1908 Par. Fufs iiber dem Meer 
erreicht. 

Das Gebirge erhebt sich von Westen her in der Ge-
gen<l von Przedbórz an der Pilica, erreicht aber erst be-
deutendere Hóhe und charakteristische Gestaltung in der 
Gegend von Łopuszno, Matagoscz, Chęcin, Kielce, Bodze-
tyn und Słupia nowa, bis wohin es etwa 2 bis 3 Meilen 
Breite behalt, dann wird es plotzlich schmaler und niedri-
ger, und nur zwei Bergziige einer von Słupia nowa bis 
gegen Opatów, der aridere von Łagów bis Klimontów blei-
ben noch kenntlich. — Weiter nach Osten versinkt es ganz 
unter (laches Land, aber die dasselbe constituirenden Ge-
birgsarten: Grauwackenschiefer, Uebergangskalk und Quarz-
fels setzen, bedeckt mit tertiaren Schichtcn noch fort bis 
zu den Ufern der Weichsel bei und oberhalb Sandomirz. 
Bis hierher betragt die ganze Lange des Gebirgs 16 — 18 
Meilen. — 

Die 
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Die Gestalt cłer Berge, so weit sie aus Kalkstein beste-
hen, ist riickenfórmig, der Abfall steil und ihre scharfen aus-
gezackten Felsenkamme wie in der Gegend von Chęcin und 
Małogoscz ahmen die Alpennatur en miniaturę nach. Die 
Gestalt der Berge von Schiefer und Ouarzfels ist mehr ge-
rundet, aber doch immer riickenartig in dic Lange ge-
zogen. 

Der siidliche Abfall des ganzen Gebirges ist steil und 
kurz, und die darunter liegendc Ebene licgt nur 500 — 600 
Fufs iiber dem Meer. Der nordliche Abfall des ganzen Ge-
birgs ist viel flacher und liinger. Er lóst sich in kleinere 
und niedrigere Berg- und Hiigelziige auf, die erst an den 
Ufern der Pilica ihre F.ndschaft erreichen. 

0. 4. 
D i e E b e a e n. 

1) Dic Hochebene von Sudpolen und ihr Holienzug. 

Von den Ufern der obern Weichsel und Oder innerhalb 
des Busens , den die Karpathen und Sudetcn bei ilirer An-
niiherung an einander bilden, breitet sich eine Ebene aus, 
die durch ihre hohe Lage iiber dem Meeres-Niveau, die Ho. 
henziigc, welche sic tragt, und die Mannichfaltigkeit ihrer 
Gesteinsarten und nutzbaren Lagerstatten sich auszeichnet. 
Der westliche Theil dieser Hochebene geliórt Schlesien an, 
der óst.liche Theil der Republik Krakau und dem Kónigreich 
Polen. Die mittlere Hohe dieser Ebene iiber dem Meer be-
tragt 800 bis 900 Par. Fufs; aber dariiber ragen sehr viele 
einzelne Hólien aucli bis 1200 und 1600 Fufs empor, und 
diese auffallende Hóhe zeichnet diese Gegend wesentlich und 
aufifallend von der gegen Nordost anstofsenden Niederung aus. 
Durch jene Hóhe hat sie wesentlich auf den Lauf der Gewas-
ser gewirkt, denn ohne dieselbe wiirde dic Oder nicht so weit 
gegen Nordwest und die Weichsel nicht so weit gegen Osten 
gedrangt worden seyn; beideFlusse wurden nahe neben einan-
der ihren Lauf gegen Norden gerichtet oder sich gar mit ein-
ander vereinigt haben. In der Gegend zwischen Pilica und 
Skała, wo die Ebene am hóchsten liegt, ist der Centralpunkt, 
von welchcm die Pilica, Wartha, Przemsa und andere klei-

Pusck, geognost. B«9chrcib. von Polcn. I. o 
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nere Fliisse nach allen Weltgegenden, theils der Oder theils 
der Weichsel zufliefsen. Weiter westlich zeichnet sich ais 
Wasserscheide ein nicht besonders auffallender Hóhenzug 
iiber der Ebene aus, der von Chetm iiber Sohrau, Nicolai, 
Beuthen, Tarnowitz und Georgenberg bis an die Quellen 
der Prosną aus Siiden nach Norden zieht, also fast ganz in 
Schlesien, nahe an der polnischen Granze liegt, und seine 
grófste Hóhe zwischen Badzionkau und Deutsch - Piekar 
1168 Par. Fufs iiber dem Meer erreicht. Er trennt die Sam-
melreyiere der Wartha und Przemsa gegen Osten von den 
ę>uellen der Klodnitz, Malapana und Stober, welche gegen 
Westen der Oder zulliefsen, und gehórt fast grófstentheils der 
Formation des Muschelkalkes (erzfiihrenden Kalksteins) an, 
nur einzelne Punkte davon dem Kohlensandstein. 

Weit charakteristischer und hóher ist der Hóhenzug, den 
diese Hochebene an ihrer óstlichen Begranzung triigt. Ueber 
dem dichten Jurakalkstein, woraus sie hier besteht, und in 
welcheni tiefe mit senkrechten Felsen engbegranzte Gebirgs-
spalten eingeschnitten sind, wozu namentlich die herrlichen 
Thiiler von Slilary und Piaskowa skata gehflren, sind isolirte 
und pittoreske Felsen des dolomitischen Jurakalks aufgethurmt, 
welche in einer unveranderlichen Richtung von SOS nach 
NWN von Podgórze bei Krakau iiber Promnik, Riatykosciot, 
Oyców, Piaskowa skata, Skata, Wolbrom, Pilica, Ogro-
dziniec, Kromolów, Wtadowice, Żarki, Olsztyn, Mstów 
bei Czenstochau, Kłobucko, bis Draubiky bei Działoszyn 
und fast bis Wieluń ziehn. Ihre llóhe iiber dem Meere be-
triigt bei Ogrodziniec, wo sie am grófsten ist, 14/3 Par. Fufs. 
Von Krakau bis Pilica nimmt der Hóhenzug an Breite zu, 
hier ist er am breitesten und von hier nach Nordwest, wo er 
fast stets auf der Ostseite des Warthathals liegt, nimmt. 
er allmiililich an Breite wieder ab, bis er sich in der grofs-
polnischen Ebene bei Wieluń ganz verliert. 

5- 5. 

2) Die Niederung zwischen den Ilarpathen und dem Mittelgebirge. 

Oestlich von dem ebenbeschriebenen Hóhenzug des dolo-
mitischen Jurakalksteins breitet sich die Ebene zwischen der 
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Weichsel, die am Fufs der Karpathen iliefst, und dem siid-
lichen Fufs des Sandomirer Mittelgebirges ohne Unterbrechung 
aus. Es ist eine Niederung, dereń mittlere Hólie iiber dem 
Meere ungefahr 650 Far. Fufs betragt, ausgefiillt mit der an 
1000 Fufs niachtigen Formation des Kreidemnergels, iiber 
welchen nur gegen Norden etwas hóhere Hiigel von Grobkalk 
und oberm Meersandstein aufgesetzt sind. Aber fast die 
ganze Niederung ist bedcckt mit einer 30 bis 100 Fufs 
machtigen Bildung von diluvianischem Lehm, in welchen 
die Gcwiisser iiberall tiefe und meist steile Schluchten und 
Thaler, eingeschnitten haben. Darum ersclieint die Gegend 
nur oben auf dem Lelunplateau eben, aus den Thalern ange-
sehen ais ein sehr zerrissenes Hiigelland. Der Weichsel ent-
lang von Krakau bis t on iow ist der Zug dieses Lehmgebir-
ges am schónsten entblofst und in den fruchtbaren Gegenden 
von Proszowice, Xiąz, Wiślica, Sandomirz, Opatów und 
Ostrowiec ist man nicht wenig iiberrascht, die Ebene von 
so tiefen Thalern und Schluchten durchschnitten zu sehen, 
die in jedem Jahre ihre Ausdehnung und Gestalt verandern. 

5- 6. 

5) D i e t r a n s wis lani s c h e E b e n e . 

Die oben bes';hriebene Ebene erstreckt sieli gegen Osten 
iiber die Weichsel und nimmt hier wieder eincn etwas andern 
Charakter an. Ich nenne diese Ebene nach ihrer Lage die 
t r a n s w i s l a n i s c h c . Sie nimmt einen Theil von Gallizien 
zwischen dem Dunajec und San ein, liegt hier merklich nie-
driger ais die Niederung westlich von der Weichsel, und 
ist hier meist sumpfig oder sandig, und bildet weiter gegen 
SO das hiigliclic Bassin von Lemberg. Gegen Nord umfafst 
sie dic Woiwodschaft Lublin, in dereń siidlichen Theil von 
Janów iiber Trampol, Goray, Josefow bis gegen Tomaszow 
selbige durch einen nicht unansehnlichen Zug von ziemlich 
steilen Bergen unterbrochcn ist. Jenseits des Wieprz gegen 
den Bug hin ist das Land sehr flach, lehmig und sandig, und 
die Kreidehiigel von Chełm sind die letzten Erhóhungcn, von 
denen das Auge gegen Osten die fast steppenartige Ebene 

3 * 
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von Yolhynien ohne Unterbrecliung erblickt. Dort wird die 
Ebene gegen Siiden fruchtbar und holzarm, und erstreckt sich 
so nach der Ukrainę und Podolien; gegen Norden an den 
Quellen des Przypiec und seiner vielen Nebenfliisse im ehe-
maligen Podlesien bedecken ungelieure Siimpfe die Ebene, 
und eine Abwechslung von Sumpf und Sandboden, zuweilen 
bedeckt mit zahlreichen Blócken von Urgebirgen, bezeichnet 
weiterhin die grofse Ebene in den Woiwodschaften Pod-
lachien und Augustów. Erst in Lithauen um Grodno erhe-
ben sich wieder Kreidehiigel, und das Land nimmt ostwarts 
Vom Niemen einen bergigen und hochhiiglichen Charakter an, 
wenn gleich alle diese Erhabenheiten nur aus Grus und gro-
bem Sand bestehen. 

$. 7. 
4 ) D i e E b e n e v o n G r o f s p o l e n . 

Wenn man von Siiden lier die Pilica iiberschritten hat, 
verschwinden Berge und Iliigel fast ganz, und durch Masovien 
und Grofspolen breitet sich eine einformige Ebene aus, die 
nur auf wenig Punkten, wie z. B. bei Łęczyce oder Rawa 
von einigen der Rede werthen Hóhenziigen unterbrochen 
wird. Zahlreiche Zusammenhaufungen von Urgebirgsblócken 
mit scandinavischem Charakter sind auch hier wie jenseits in 
Podlachien sehrhaufig, am hauligsten gegen Nordwesten bei 
Borek und an der untern Wartha. Im Ganzen herrscht Sandbo-
den, doch harfig unterbrochen von fruclitbaren Landschaften. 

g. 8. 
Flufsgebiele und ihre TYasserlheile. 

In dem Landerstriche, dessen geognostische Darstellung 
uns obliegt, theilen sich die Gewasser in die Flufsgebiete der 
Weichsel, der Oder , des Dniesters und der Donau. Zum 
Odergebiete gehórt nur der westliche Strich von Polen, und 
Vorziiglich ist es die Wartha, welche aus diesem Landstrich 
die aufgenommenen Gewasser der Oder bei Kiistrin zufiihrt. 
Die Wasserscheide zwischen der Oder und Weichsel wird 
nur bis in die Gegend von Georgenberg in Schlesien durch 
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einen Hóhenzug bezeichnet, sodann aber weiter gegen Nor-
den ist diese Wasserscbeide unkenntlicli und liegt durchaus 
im (lachen Lande. Eben so wenig bilden Hóhenziige die 
Wasserscheide, welclie das Gebiet der Weichsel von denen 
des Pregels, des Niemen, des Dnepers und des Dniesters 
scheidet, und welches sonderbare Yerhaltnifs die Wasser-
scheide zwischen der Weichsel und Donau darbietet, habe 
ich anderwarts beriihrt. Noch viel weniger stimmen diese 
Wasserscheiden mit geognostischen Granzen zusammen. 

$. 9. 
Die Weichsel wid ihre Nebenfltisse. 

Die Weichsel (Wisła) entspringt bei Kamesnica in den 
Karpathen, und sie wiirde ihren anfiinglichen Lauf nach Nor-
den nicht andern, wenn nicht die vorliegende Hochebene von 
Oberschlesien und Siidpolen sie gezwungen hjitte, bei Oswien-
cin eine fast ganz óstliche und nordóstliche Richtung anzu-
nehmen. Doch wiirde diese Ursache noch nicht hingereiclit 
haben, diese Richtung bis Sandomir beizubehalten, wenn 
nicht andere Ursachen mit eingewirkt hatten. Ich suche 
diese in der BeschafTenhcit der Gebirgsmassen, die das Ge-
wasser fand. Liings dem Fufs der Karpathen herrscht mil-
der leicht zerstorbarer Sandstein, ihm gegen Norden liegen 
die festen und schwerzerstorbaren Musehel - und Jurakalk-
steine der siidpolnischen Hochebene, weiterhin Kreidenmer-
gel mit Gyps, und zwischen Koprzywnica und Sandomir tritt 
der ósllichste Auslaufcr des Sandomirer Grauwackenschieferge-
birgs bis in das Weichselbette. Die Weichsel grub sich mit-
hin ihr Bette grofstentheils auf der Granzscheide jenes milden 
Karpathensandsteins aus, und sie kann uns bis in die Gegend 
von Opatowiec, wenige Punkte bei Krakau abgercchnet, ais 
natiirliche Begranzung dieser problematischen Formation gel-
ten. Endlich uberwaltigte der von Siidosten einstrómende 
San die Weichsel und zwang sie das Gebii-ge in nórdlicher 
Richtung zu durchschneidcn; und dieser Durchschnitt ist 
zwischen Kazimirz und Janowiec am engsten und am deut-
lichsten zu sehn. Die Weichsel ist liier ais Querthal zu be-



38 /. Abschn. Aeufseres Oberjlitchen - Ansehn 

trachten, das sich frcilich sehr bald erweitert und seinc nórd-
liche Richtung Warschau yorbei bis Modlin beibehalt, wo 
der von Osten herstromende, mit dem Bug yereinigte Narew, 
dic Weichsel ganz nach Westcn zu gehen zwang. Erst in 
der Nahe von Bromberg gewinnt sie die urspriingliche Rich-
tung wieder, um auf dem kiirzesten Wege dcm baltischcn 
Meere zuzustrómen. Die Weichsel, obgleich meistentheils 
im flachen Lande eingescJn .tten, und in ihrem Łaufe durch 
Sandbanke oft gehindert und in Arme zertheilt, hat dennoch 
ein fur einen solchen Strom ansehnliches Gefalle. Wenn der 
Einflufs der Przemsa in dic Weichsel 719 Par. Fufs iiber dem 
Meere liegt, und von da der Stromweg mit seinen yielcn 
Krummungen bis Weichselmiinde 131 3/4 deutsche Meilen be-
tragt, so ist das mittlere Gefalle der Weichsel auf jede Meile 
5,457 Par. Fufs. Diefs ist aber naturlich ungleich yertheilt. 
Bei Krakau liegt nach barometrisclier Mcssung der Weichsel-
spiegel 611,6 Par. Fufs iiber dem Meere, mithin betragt das 
Gefalle vom Einflufs der Przemsa bis Krakau auf einem Strom-
weg von 12 '/a deutschen Meilen 107,4 Par. Fufs oder auf 
1 Meile 13,21 Par. Fufs. Bei Warschau hingegen liegt der 
Weichselspiegel 352,2 Par. Fufs iiber dem Meer, mithin hat 
der Flufs von Krakau bis Warschau auf 61 y M e i l e n Lange 
259,4 Par. Fufs oder auf 1 Meile 4,217 Fufs Gefalle, und 
von Warschau bis Weichselmiinde auf 5S yś Meilen Lange 
352,2 Par. Fufs oder auf 1 Meile 6,059 Par. Fufs Gefalle. 

Die Karpathcnlliisse, welche die Weichsel von Siiden her 
aufnimmt, fliefsen in wahren Ouerthalern, welche die Schicli-
ten des karpathischen Sandsteingebirges mehr oder weniger 
rechtwinklich durchschneiden. Diese Fliisse haben ein star-
kcs Gefalle, fliefsen meist in engen Thalern, bis sie den Fufs 
des Gebirges erreichen, sind wasserarm, schwcllen aber im 
Friihjahr, Herbst und bei jedem Gebirgsregen aufserordent-
licli stark an und sind dann sehr rcifsend. Sie sind die 
Hauptursaclie von der starken Yersandung der Weichsel, weil 
sie alle fast nur aus lcichtzerstórbaren Sandstcingebirgen her-
abkomnien. Yon diesen Fliissen fiillt 

1) die Sola unterhalb Oswięcin bei Bobrek in die Weich-
sel. Sie entspringt aus den beiden Fliissen Sola und 



des LiCindes. 39 

Kosaraba, die sich oberhalb Żywiec (Seypusch) vereini-
gen und dann in einem breiten fruchtbaren Thal ihren 
Weg nach Norden fortsetzen. 

2) Dic Skawa entspringt oberhalb Jordanów in der Nahe 
der Babiagóra, nimmt dic Skawina und den Bach von 
Antrichów auf, und fiillt unterlialb Zator in dic Weichsel. 

3) l)ie Baba entspringt an demselbcn Gebirgszug wie jene 
und flielst nórdlich in einem sehr engen und tiofen Thale 
bis Myślenice. Hicr zwingt sie der Gebirgsriickcn von 
Mogilani nach Osten zu gehen, so dafs sie erst bei Gdów 
aus dem Gebirge heraustritt und mit nordóstlicher 
Bichtung unterhalb Solno Uiscie , erst 6 Meiłen unter 
Krakau, die Weichsel erreicht. Ihr Thal gibt bis Gdów 
vorziiglichen Aufschlufs iiber die Construction des Ge. 
birgs. 

4) Der Dunajec ist der einzigc unter diescn Karpathen-
lliissen, dessen Quellen in dem tatrisclien Urgebirge lie-
gen, der einzigc also auch, durch welchen Blóckc und 
Gerólle von Granit und Gneusgranit aus den Karpathen 
(Tatra) in die Weichsel und diefsseits in die Niederung 
von Kleinpolen getragen werden konnten. Darum ist 
die Yerbreitung karpathischer Urgcbirgsblóckc in Polen 
so beschrankt auf einen kleinen Baum, und die aufser-
ordentliche Menge derselben aufserhalb des Wi -kungs-
kreises dicscs Flusses stanimt sus Scandinavien. Der 
Dunajec entsteht aus den beiden Biichcn: der schwarze 
und wcifse Dunajec, dereń Quellen im Granit oberhalb 
Zakopane und Koscielisko liegen, und rdlich in (luer-
thalcrn lliefsen, bis sie sich unterhalb Nowy targ yereini-
gen. Von hier zwingt die yorliegende Kette der Nord-
karpathen den Flufs in einem Langenthal in der Richtung 
nach OSO fortzugehn, wo er bei Dębno noch die eben-
falls aus Granit qucllende reifsende Białka aufnimmt, 
und den pittoresken Pafs von Czorstin passirt, bis er 
plótzlich beim Rothen Kloster (ungriscli Ycres Klastrom) 
das Gebirge durchbricht und im engen <()ueithale Kro-
ścienko yorbei gegen Norden bis Czerniec fliefst. Hier 
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wird das Thal nochmals zum ostlichen fortlaufenden Lan-
genthal, bis endlich unterhalb Alt Sandec der aus der 
ungrischen Zips einfallende Poprad-Flufs dem Dunajec 
eine unyeranderlich nórdliche Richtung gibt, bis zum 
Einflufs in die Weichsel gegeniiber Opatowiec. 

5) Die geognostisch wcniger interessante Wisłoka ent-
springł an den Bieskiden oberhalb der ungrischen Granz-
kammer Grab, lliefst immer nordlich durch ein (luer-
thal, nimmt bei Jasio linksseitig die Ropa, rechts den 
Jasiel-Bach auf, und fallt bei Ostrówka unterhalb Po-
łaniec in die Weichsel. 

6) Der San entspringt bei Ussok an der Marmaroscher 
Granze, lliefst erst nordwestlich fast in cincm Langen-
thal und nimmt in dieser Lange linksseitig die Gebirgs-
bache: Sotinka, Iloszewka, Oslawa und Sanoczek auf, 
dann lliefst er nordlich im Ouerthal Sanok vorbci bis 
Dinow, richtet sich dann nochmals óstlich bis unterhall) 
Przcmisl, und von dort lliefst er in nordwestlicher Rich-
tung im llachen Lande, wo er durch die Wysznica, Łu-
boszówka, Rzeszowa und den Tanew verstarkt wird und 
fiillt unterhalb Sandomir bei Szczytniki in die Weichsel. 

Yon den Fliisscn, welclie die Weichsel an ihrem 
linken Ufer aufnimmt, ist 

1) die Przemsa zu erwahnen. Sie entsteht bei Niwki un-
terhalb Misłowitz aus der Vereinigung der schwarzen 
und weifsen Przemsa, lliefst mit dem sehr starken Ge-

, fiille von 19 75 Fufs auf 1 Meile siidwarts und fiillt schon 
bei Gorczow in die Weichsel. Die schwarze Przemsa 
(Czarna Przemsa) und der Mostowica-Bach entspringen 
beide am Randc der Niederung, welclie das Moorkohlen-
gebirge crfiillt bei Rokitno und Ogrodziniec, vereinigcn 
sieli bei Siewirz und durchschneiden yon dort das Mu-
schelkalk - und Steinkohlengebirge in eineni (^uerthal, 
womit sich unterhalb Sielce noch die Iirynica vereinigt, 
tlie aus den Waldern von Zendek kommt, und die Granze 
zwischen Polen und Sclilesien macht. Die weifse Przemsa 
(Biała Przemsa) hingegen kommt aus der Gegend von 
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Wolbrom, also aus dem Jurakalkgebirge, nimmt bei 
Kuzniczka nowa die von Bolesław kommende Biała, dann 
unterhalb Sławków den Stolla - Bach und bei Długo-
szin den Jaworznik - Bach auf. Sind gleich allc die 
Thaler, worinnen diese Bache lliefsen, meist flach, san-
dig und sumplig, so sind sie doch alle geognoslisch be-
sonders intcressant, weil sie dennoch den meisten Auf-
schlufs iiber das Innere des Gebirgs geben. 

2) Von den kleinen Flussen, welche zwischen der Przemsa 
und Nida der Weichsel zufliefsen, und dereń Thaler von 
Wichtigkeit fiir geognostische Untersuchung sind, er-
wahne ich die Rudawa, Prądnicka, Dłubnia, Srzeniawa 
und Nidica. Die engen Felsenthaler, von Filipowice, 
Miękina , Czerna , Paczałtowice und Szklary, dereń 
Bache die Budawa bilden, sind die Schliissel fiir die vcr-
wickelten Gebirgsverhaltnisse der Gegend von Krzeszo-
wice, dahingegen gewahrt der untere Theil des Rudawa-
Thals, so wie das Felsenthal der Prądnicką, besonders 
Aufschlufs iiber den dolomitischen Jurakalkstein, die 
drei ubrigen oben genannten Bache aber, welche durch 
Iwanowica, Słomniki und Skalbmirz laufen, iiber Krei-
denmcrgcl und dessen Gyps. 

3) Die Nida entsteht aus der Yereinigung mehrerer kleinen 
Bache zwischen Małagoscz und Chęcin, und verstarkt 
sich besonders oberlialb Brzegi durch Aufnahme der 
Czarna, die mit ihren Nebenbachen: Belnionka, Kna-
pizna und Bobrzyca in den hóhern Theilen des Mittel-
gebirgs entspringt. Yon Brzegi aus lliefst die .Nida so-
dann in cincm breiten und fruchtbaren Thale gegen Siid-
osten und fii lit bei Nowemiasto-Korczin in die Weichsel. 

Wie die siidpolnische Hochebene zwischen Pilica 
und Skała der Centralpunkt der Wasserscheide zwischen 
der Oder und Weichsel ist, so ist in dem Landstrich 
zwischen der Nida, Pilica und der mittlern Weichsel 
ein ahnlichcr solcher Centralpunkt vorhanden, von wel-
chcm die Gewasser nach allen Richtungen theils der 
Weichsel unmittelbar, theils mittelbar durch die Nida 
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und Pilica zugefiihrt werden, und dieser Punkt ist die 
Hóhe von Występa (von występować hervorragen oder 
herausragen entlehnt) auf der Strafse von Zagdansko 
nach Suchedniów nordostlich von Kielce 1279 Par. Fufs 
iiber dem Meere. 

4) Hie Czarna, welche aus dem Gebirge estlich von Dale-
szyce kommt, bei Raków die vom Ł y s a g ó w Gebirgszug 
lierabkommende Łagowka aufnimmt, die einen sehr gu-
ten Durchschnitt durchs Grauwackengebirge darbietet, 
dann siidóstlich durch Staszów lliefst, vereinigt sich bei 
Połaniec mit der aus der Gegend von Piotrkowice kom-
menden Skodnia und fiillt bei Winnica in die Weichsel. 

Der obere Theil des Thals der Skodnia ist interes-
sant fur Erkenntnifs der dortigen tertiaren Gebilde. 

5) Die Wrona entsteht aus der Yereinigung mehrerer Ge-
birgsbiiehe oberhalb Klimontów, lliefst dann gegen Sii-
dcn im engen Thale bis unterhalb Nawodzicc, wendet 
sich aber dann rechtwinklich gegen Osten, nimmt noch 
das Wasser von Rogoryia auf und fallt unterhalb Ko-
przywnica in die Weichsel. 

Die Thaler der Wrona und ihrer Nebenbache, so wie 
das nachstfolgende Thal der Opatówka, sind die Haupt-
schliissel fur die óstliche Halfte des Sandomirer Ueber-
gangsgebirgs und die dasselbe bedeckendcn tertiaren 
Formationen. 

6) Die Opatówka sammelt sich aus einer Menge kleiner 
Bache, die sehr tiefe Thaler und Schluchten eingeschnit-
ten haben, oberhalb Opatów, und lliefst in siidóstlicher 
Richtung der Weichsel, nicht weit der Sanmiindung ge-
geniiber, zu. Das Thal dieses Flusses, obgleich fast 
ganz im llachen Land eingeschnitten, ist doch oft so eng 
und felsig wie ein Gebirgsthal, und defshalb sein Be-
sucli fiir den Geognosten und Freund der schónen Natur 
ffleich belohnend. o 

7) Die Kamiona, der wichtigste Flufs fiir das Eisenluit-
tengewerbe am Sandomirer Mittelgebirge, entspringt in 
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den grofsen Waldern am sudlichen Fufs der Sk+obska-
góra in der Herrschaft Szydłowiec, flii fst gegen Sudosten 
bis Ćmielów, auf welchem Wege er bei Bzin, Marcin-
ków und Nietalisko die drei bedeutendsten Gebirgsbache 
Jaslana, Mostica und Swislina aufnimmt, kebrt sich dann 
gegen Norden und endlich bei Bałtów gegen Osten, so 
dafs er zwischen Jozefów und Solec die Weichsel er-
reicht. 

Geognostisch weniger interessant sind die Itza und 
Badomka, die aus den Gegenden von Itza und Szydło-
wiec gegen Osten und Nordosten der Weichsel zufliefsen. 
Dagegen ist 

8) die Pilica der grófste Flufs, den die Weichsel auf ihrer 
linken Seite aufnimmt. Diese entspringt oberhalb Pilica 
auf der siidpolnischen Hochebene, nimmt bei Żarno-
wiec ihrc nórdliche Bichtung an, dic sie erst oberhalij 
Inowlodz in eine óstliche yerandert. Sie fiillt unter-
halb Warka in die Weichsel, und nimmt auf ihreni 
34 Meilen langen Wege ais ihre bedeutendsten Zufliisse 
oberhalb Sulajow die aus der Gegend von Odrowąc kom-
mende Czarna und bei Nowemiasto die aus der Gegend 
von Koński kommende Drzewica auf. Das Thal der 
Pilica ist meistens weit und flach, mit Sumpf und Sand 
ausgefiillt. — Was die ubrigen Fliisse anlangt, welche 
die Weichsel auf beiden Seiten aufserdein aufnimmt, so 
sind diese, weil sie sich ihre Betten nur im flachen 
Lande eingeschnitten haben, geognostisch wenig inter-
essant. Dahin gehóren die, Bzura, welche aus der 
Gegend von Zegrz kommt und mit der Mokra und 
Bawka vereinigt gegcniiber Wyszogrod in die Weich-
sel fallt, ferner der Wieprz in der Lubliner Woiwod-
schaft, und der Bug mit dem Narew. 

10. 

Die Warlha und ihre Nebcnfliisse. 

Die W a r t h a , der einzige Flufs, durch welchen aus 
dem westlichen Polen der Oder Gewasser zugefuhrt wer-
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den, entspringt oberhalb Krowolów , in der mit Moorkoh-
lengebirge ausgefullten Niederung, und bat im Grofsen eine 
nordwestliche Richtung. Sie nimmt oberhalb Działoszyn die 
Łyzwarta , die von dem Hóhenzug bei Lublinitz kommt, bei 
Peiseru, die von Prauska herkommende Prosną, dereń beide 
Thaler reich an Eisensteinen sind, endlich bei Landsberg die 
Netze auf, und fiillt bei Kiistrin in die Oder. 

$. 11-
Der Dniesłer und seine Neberifliisse. 

Der D n i e s t e r entspringt nordóstlich von den San-
quellen, und fliefst im Querthal gegen Norden bis unterhalb 
Sambor. Von dem Punkte an, wo er den Strwiąz-Flufs auf-
nimmt, der von Ustryki kommt, nimmt der Strom plótzlich 
siidostliche Richtung an und fliefst am aufsersten Fufs der 
Karpathen und zuletzt ganz im flachen Lande, bis er bei Ak-
kirmen das schwarze Meer erreicht. Sein tief eingeschnit-
tenes Flufsbett ist fast auf seinem ganzen Lauf dem Geogno-
sten lióchst wichtig, indem es nicht allein die tertiaren For-
mationen , sondern selbst die Kreide bis auf die darunter lie-
genden iiltern Formationen ganz durchschnitten bat. Aus 
gleichem Grunde sind die Fliissc Złota -Lipa, Strypa, Sireth 
und Podhorce wichtig, welche der Dniester an seiner lin-
ken Seite von Norden her im Jlachen Podolien aufnimmt. 
An seiner rechten Seite nimmt er Karpathenlliisse auf, die 
vortreflliche Durchschnitte durchs Gebirge gewahren. Die 
wichtigsten sind der Stry mit seinem Nebenbach Opier, die 
Swica mit dem Nebenba^i Myzunia, dic Łomnica und die 
Bystrica. — 

12. 

D e r P r u t h. 

Der P r u t h , der einzige Flufs der aus Polen Gewiis-
ser in die Do/fi^j fiihrt, gehórt nur zuni geringstcn Theil 
hierher. Sein Lauf ist ebenfalls von den ()ucllen bis un-
terhalb Delatyn nordlieh , danii parallel dem Dniester siid-
ostlich. Sein Thal und die der Nebenbachc Łuezka und 
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Gystinka sind fiir die Auflagerung tertiarer Gebilde auf 
karpathischem Salzgebirge sehr lehrreich. Weiter in der 
Bukowina sind von seinen Zufliissen die schwarze und weifse 
Czeremoscz, die Moldawa, und die goldene Bistrica (Bi-
striea d'oro) mit den Bachen Ciko, Kirlibaba, Dorna und 
Serischowa noch lehrreicher, weil sie aus der Bukowiner 
Urgebirgskette entspringen und dereń Yerbindung mit der 
Karpathen-Formation kennen lehren. 

13. 
Rnlblofsungen von Geslein. 

Aus der bisher gegebenen Uebersicht der Oberflachen-
BeschafTenheit des zu betrachtenden Landerstrichs ergibt 
sich von selbst, wie wenig giinstig diese der geognostischen 
Untersuchung ist. Mit Ausnahme der Karpathen und der 
westlichen Halfte des polnischen Mittelgebirgs ist natiirliche 
Entblófsung der Gesteine auf grofse Strecken verhindert 
durch die Miichtigkeit des aufgeschwemmten Landes, durch 
machtige Ackerkrume, flachę Abdachung der Berg - und 
Hiigelketten und Ausbreitung grofser Nicderungen. Auf der 
siidpolnischen Hochebene sind besonders die Ilauptthiiler 
flach und mit Sand erfullt, und erst auf den Hóhen ist Ge-
stcinsentblófsung und Felsenbildung anzutreffen; nur die in-
teressante Gegend von Krzeszowice und weiter iistlich bei 
Skała macht eine giinstige Ausnahme. Dagegen ist in der 
Niederung zwischen den Karpathen und Mittelgebirge und in 
der iistlichen Hiilfte des letztern eine hohe Lehmbedeckung 
hochst hinderlich , die yereinzelten Entblófsungen in gehori-
gen Zusammenhang zu bringen, und es ist oben schon er-
wahnt, dafs nur einzelne Thaler ais Schlussel fiir die Erfor-
schung der Gebirgsverhaltnisse dienen kónncn. Selbst in dem 
Mittelgebirge sind die flachen Langenthiiler so mit Sand er-
fiillt und in dem wichtigen Landstrich zwischen der Kamiona 
und Pilica Sand und dichte Waldbedeckung so haufig, dafs 
der Zusammenhang der Gcsteinsschichten nur miihsam aufge-
funden und oft durch Yermuthung erganzt werden mufs. Noch 
viel schlimmer ist es in der transwislanischen und grofspolni-
schen Ebene, docli ist im Bassin yonLembcrg und im flachen 
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Podolien und der Bukowina durch Flulseinschnitte mehr Ge-
stein entblófst, ais man vermuthen sollte, und wenigstens keine 
so hohe Lehmbedeckung wie diefsseits der Weichsel vorhan-
den. — Der Bergbau hat in neuern Zeiten liie und da dem 
iWangel natiirlicher Entblofsungen etwas abgeliolfen, dennoch 
haben nur muhsame Vergleichungen undBeachtung geringfiigi-
ger Spuren den Zusammenhang der Formationen so erkennen 
lassen, wie ihn unsere Charten zeigen. Polen kann in dieser 
Hinsicht ais wahres Probestiick fiir Priifung geognostisclier 
Untersuchungsgeduld gelten. — 



Z weit er Ab schnitt. 
Allgemeine Yerłialtnisse der Felsarten und Clas. 

sification ihrer Formalionen. 

14. 
Allgemeiner Charakter der innern Zusammensetzung. 

Ueberall , wo auf der Erdoberłlache keine von den Felsarten 
erscheinen, die wir zusammen bisher in der Geognosie Urge-
birge benannt haben, isl keine grofse Mannichfaltigkeit der 
Gesteine zu erwarten; eben so in unserm Liinderstrich. Die 
Eińfórmigkeit der Flótzformationen ist nur auf einem be-
sclirankten llaum durch Glieder der Thonschieferfamilie *) 
und der ihr verwandten Gruppe der altern Haik - und Quarz-
bildungen unterbrochen, welche zusammen unser sichtbares 
Grundgebirgc bilden, ein Grundgebirge, welches nach der 
bisher gebriiuchlichen Kunstspraclie den U e b e r g a n g s g e -
b i r g e n beigezahlt werden mufs. I)fe altern Flótzgebirge, 
welche ihm folgen, haben nur wenig mehr Umfang und von 
den krystallinischen Gebilden, welche anderwarts im Bereich 
dieser Flotzreihe so oft dieselbe durchbrochen haben, finden 
sich hier nur kleinc Spuren der Porphyrfamilie; nirgends ha-
ben in Polen basaltische Erhebungen den Boden erhoben und 
zerspalten. Dagegen breitet dic jiingere Flotzreihe, ander-
warts durch die Mannichfaltigkeit ihrer Massen ausgezeichnet, 

*) Wie icli (lic Begriffe G e b i r g s f a m M i e und F o r m a t i o n 
deute und gebrauche, liabe ich in Lconhard's Zeitschrift fiir 
die Mineralogie, Jahrgang 182G, erkliirt. 

I 
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ziemlich einfórmig ihrc Glieder iiber ansehnliche Landstriclie 
aus. Die Mannichfaltigkeit der Gesteine steigt aber desto 
mebr in den tertiaren Gebilden , die hier im grófsern Um-
fang sich entwickelt haben, ais irgendwo, wenn namentlich 
das jcnseits der Weichsel liegcnde ausgedehnle Bassin von 
Ostgallizien und Podolien mit in Betrachtung gezogen wird. 

Es ist eine schon von Herrn von Humboldt und Herm 
von Buch ausgesprochene, wohl allgemein anerkannte Wahr-
heit, dafs da, wo gewisse Flótzformationen sich in grofser 
Yerbreitung und grofser Machtigkeit entwickelt haben, da-
durch andere Formationen sehr unterdriickt worden sind, ja, 
dafs in der regelmafsigen Folgenreihe der Flotzformationen 
oft mehrere Formationen ganzlich fehlen, und dann die altern 
in viel jiingere Uebergange darstellen, die uns iiberraschen 
und ihre Unterscheidung erschweren. Dieses Yerhaltnifs 
und diese Schwierigkeit treten uns in Polen fast iiberall ent-
gegen, und es gehórt zum Charakter dieses Landes,' dafs fast 
alle Gebirgsformationen sich unmerklich in einander verlau-
fen, auch da, wo viele Zwischenglieder fehlen. Darum ist 
hier, um die Formationen richtig unterscheiden zu lernen, 
das genaue Studium stellvertretender Schichten oder der geo-
gnostischen Aequivalente vor Allem nóthig, und es darf uns 
nicht befremden, manche hlesige Formation petrographisch 
bedeutend abweichend zu łinden, gegen ihre Parallel - For-
mationen im westlichen Europa. •— 

15» 
j P e l s a r ł e n . 

Alle Felsarten, welche in den polnischen Gebirgen ais 
herrschend auftreten, gehóren nur zu den Familien 

des Thonschiefers, 
des Sandsteins und 
des Kalks. 

Dazu kommen ais abnorme Massen einige Glieder von den 
Familien 

der Feldspathgesteine und 
der Gypse. 

Untergeordnet hingegen sind Massen von den Familien 
der 
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der mineralischen Kohlen, 
der oxydirten Eisenerze, 
von Steinsalz, 
von Bleiglanz und Gallmey. 

Zur Familie des Thonschiefers gehóren alle Schiśferarten 
vom eigentlichen T h o n s c h i e f e r an, durch G r a u w a c k e n-
s c h i e f e r bis zum eigentlichen S c h i e f e r t h o n im Stein-
kohlen- und rothen Sandsteingebirge, ja selbst noch in den 
jiingern und .tertiaren Sandsteinen, wo dieser mit minerali-
schen Kohlen, Bitumen und Salz in Beriihrung komint, bil-
det er sich in B r a n d s c h i e f e r und Sal tli on um. Die 
Sandsteinfamilie beginnt mit einem wahren ( ^ u a r z f e l s , der 
tlieils in wahren feinkdrnigen Sandstein, tlieils in T h o n -
( juarz iibergeht und an die Stelle der Grauwacke tritt. 
Co n g l o m e r a te sind dagegen hier sehr selten und be-
schrankt. Der gemeine Sandstein verliiuft sich beim Mangel 
des Caments in Sand, dahingegen wenn das Cament thonig 
und kalkig wird, in S a n d m e r g e l , T h o n m e r g e l und 
wahren Th 011. — T h on und M e r g e l sind daher die Mit-
telbildungen zwischen der Sandstein - und Kalkreihe; sie ge-
hen abwechselnd aus beiden heryor. Der gemeine T h o n ist 
das Ende der Sandsteinreihe , yiele andere L e t t e n a r t e n 
und der d i l u r i a n i s c h e L e h m entsprangen abwechselnd 
aus S c h i e f e r , ąuarzigen Sandsteinen und merglichen Kalk-
steinen; der s c h i e f r i g e M e r g e l t h o n (Schieferletten), 
der in den jiingern Flótzgebirgen in Polen in aufserordent-
licher Menge auftritt und durch seiiien Gehalt an kolilensau-
rem Kalk wesentlieh vom wahren Schieferthon differirt, ist 
mehr ais ein Glied der Kalk-ais der Sandsteinfamilie zu be-
trachten. I11 den jiingsten tertiaren Schichten linden wir einen 
Riickschritt, aus reinem Rollsand in glasartigen F e t t q u a r z , 
oder er greift tief in die Kalkbildungen und wird zum wah-
ren M u s c h e l s a n «1. 

Die Familie des Kalks erscheint hier ais K a l k s t e i n , 
K r e i d e und M e r g e l . Der Kalkstein stellt eine grofse 
Beihe von Yarietaten auf. Aufser den gemeinen dichten Kalk-
steinen voni schwarzen Bergkalk bis zum gelblich weifsen 
lithographischen Jurakalk, ersclieinen yorziiglich noch 

Pusch, gcognust. Beschreib, yon^olen, I. Ą 
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ilolomitische Kalksteine, 
wahrer Dolomit, 
F.isenkalkstein, 
Oolithen-Kalkstein, 
Pisolithenkalk, 
sandig poroser Kreidenkalkstein, 
wahre Kalk - Conglomerate, 
eigenthiimliche bunte Kalkbreccien. 
Kieselkalk, 
sandiger Grobkalk und 
Tuffkalk. _ 

Die Kreide erscheint ais chloritische, harte und weiche Kreide. 
Zu den Mergeln gehoren in diesen Gebirgen 

Mergelkalksteine, 
Kreidenmergel und 
wahre Kalk- und Thonmergel. 

Von F e l d s p a tli g e s t e i n e n erscheinen nur 
rother Porphyr, 
Basaltit, Mandelstein und Spuren von Trachit. 

Von den Gypsen ist Fasergyps am seltensten, dagegen in 
grofsen Massen Blattergyps (Fraueneis), etwas beschrankter 
dichter und feinkórniger Gyps. Der wasserlose Gyps tritt 
nur ais d i c h t e r A n h y d r i t yorzuglich in der Form ais 
G e k r o s e s t e i n auf, niemals ais blattriger strabliger und 
fasriger Muriazit. 

Die mineralisclie Kohlenreihe, die sich stets der Sand-
steinfamilie anschliefst, ist mit Ausnahme von Graphit und 
Glanzkohle in den polnischen Gebirgen nach ihrem ganzen 
Uinfang entwickelt. Von den Schwarzkohlen lierrschen 
S c h i e f e r - und G r o b k o h l e , stets verbunden mit F a s er -
k o h l e vo»', von den Braunkohlen sind M o o r k o h l e und 
E r d k o h l e die haufigsten, daran reiht sich b i t u m i n ó s e s 
H o l z . T o r f ist in diesem Landerstricb weniger entwickelt, 
ais man yermuthen mochte. 

Die Familie der o x y d i r t e n E i s e n e r z e ist in solcher 
Mannicbfaltigkeit, Frequenz und Verbreitung, wie in den 
polnischen Gebirgen, wohl nur selten anderswo auf gleichem 
Flachenraum anzutreflen, und bietet hier zum Theil Arten 
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und Varietaten dar, die unsere mineralogischen Łehrbiicher 
nocli gar nicht oder sehr unyollstandig kennen lehren. Von 
der langen Reihe dieser Erze diirften nur die niagnetischen 
EisenoXydule und das. grune Eisenoxydulhydrat giinzlieli feh-
len. Von der Familie der rothen Eisenoxyde treten E i s e n -
g l a n z und R o t h e i s e n s t e i n nur ais Begleiter der altern 
Brauneisensteine auf, aber in den jtingern Flótzformationen 
sind rothe T h o 11 ei s en s t ei ne sehr frequent. Sie werden 
aber in der Menge um Yieles iibertroffen von den Eisenoxyd-
liydraten. Eigentliche B r a u n e i s e n s t e i n e mit ihren kry-
stallinischen Gliedern (Rubinglimmer und Lepidokrokit) in 
merkwiirdiger geognostischer Yerwandtschaft mit Wad und 
prismatoidischem Graumanganerz charakterisiren nicht allein 
den Uebergangskalkstein und die Grauwackenformation, sie 
kehren selbst wieder in den jungern Flótzen iiber deni Mu-
schelkalk. Aber yor allen tritt t h o n i g e r S p l i a j - o s i d e r i t 
im Geleit der Mergelthone theils wahrhaft spharoidisch, theils 
plattenfórmig (yom polnischen Bergmann sehr passend 1'łas-
ku ra ruda: P l a t t e n e r z genannt) in unzahligen Flótzen auf, 
und aus seiner Zersetzung sind fast eben so zahlreiche Flótze 
Ton b r a u n e i i und g e l b e n T h o n e i s t e n s t e i n e n entstan-
den. In den Aachen Niederungen feblt es endlicb nicht an 
R o s e n e i s e n s t e i n e n . 

16. 
Allgemeine Lagerungs - Verhultnisse. 

Die Lagerungs T Yerhaltnisse unserer Formationen bieten 
manches Eigenthiimliche dar. Im und am Sandoniirer Mittel-
gebirge sind alle Formationen bis herab zum Jurakalk gleich-
fórmig auf einander gelagert, und nur ein Theil des rothen 
Sandsteins zeigt abweichend iibergreifende Lagerung. Hier, 
so wie in den ganzen Nordkarpathen, ist das allgemeine Strei-
clien h. 8. von N W nach SO und diefs mit einer bewun-
dernswerthen Regelmafsigkeit. Dabei ist das Mittelgebirge 
ein Gebirge mit zweiseitigem Abfall der Schicliten, flach nach 
NO und steigt nach SW. An diesein steilen S W Abfall 
sind die gleicbfórmig aufgelagerten Schicliten von Muschel-
und Jurakalk eben so steil wie das Grundgebirge erhoben, 

4 * 



52 U- Absclm. Allgemeine Ferhciltnisse der Felsarten 

Die Nordkarpathen hingegen stellen einen Hohenzug von 
einseitiger Erhebung dar. denn abgerechnet manche sattel-
und muldenformige Schichtenbeugung, so ist in diesem Ge-
birge , im Grofsen betrachtet, das generelle Einfallen der 
Sehichten gegen S W nicht zu yerkennen. Die Schichten-
kópfe sind daher nach N gekehrt, und darum dieses ganze 
machtige Sandsteingebirge gegen den Granit und den Ueber-
gangskalk der Tatra róllig abweichend, ja iiber diesen hinein 
in den ungrischen Thalern derWaag und des Poprad ausge-
zeichnet iibergreifend gelagert. Wir werden bei Betrachtung 
der karpathischen Sandsteinformation auf dieses hóchst in-
teressante Yerhaltnifs, das selbst an den Alpen nicht in sol-
chem grofsen Mafsstab stattlindet, zuriickkommen. Es ist 
ein treffender Beweis gegen die unsichere Lehre von der 
Lagerung mit abfallendem Niveau der Ausgehenden. — Auf 
der siidpolnischen Hochebene liat das Steinkohlengebirge, 
welches dem sudetischen Schiefergebirge in gleichfórmiger 
Lagerung folgt, obgleich durch mannichfaltige Sattel und 
Muldungen modificirt, dennoch ebenfalls die Hauptrichtung 
aus N W nach SO. Uebergreifend ist es bedeckt vom erz-
fuhrenden Muschelkalk und dolomitischen Jurakalk, die nur 
noch schwache Spuren des herrschenden Schichten-Parallelis-
mus zeigen. Alles was jiinger ais Jurakalk ist, bat in liori-
zontalen Ablagerungen die Niederungen zwischen den altern 
Gebirgen erfiillt, oder dieselben iibergreifend bedeckt. 

$. 17. 
C l a s s i j i c a t i o n . 

Die specielle Betrachtung und Darstellung der einzel-
nen Gebirgsglieder legt uns die Nothwendigkeit auf, sie 
nach gewissen Verhaltnissen zusammen zu fassen oder mit 
andern Worten in Formationen und Gruppen zu vertheilen, 
ohne welches eine klare Uebersicht nicht moglich ware. Diefs 
soli hier durch den Ausdruck Classification ausgedruckt wer-
den. Ln den unorganischen Bildungcn der Erdrinde gibt es 
aber, wenige achtplutonische Erhebungsgebilde abgerechnet, 
nirgends scharfe Granzen, daher und indem ich zuriick erin-
nere an das, was ich oben §. 14 gesagt habe, mufs man sich 
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nicht einbilden, dafs solche Gruppen und Formationen einen 
g l e i c h e n Werth ais die naturhistorischen Species hatten. 

So unabhangig die Zusammensetzung der Felsarten und 
ihre Zusammenreihung zu gewissen Gruppen von kliniatischen 
Verhaltnissen ist, und so wenig ich der von Raumerschen 
Idee von ungleichen Bildungen aus gleichen Bildungszeiten 
in ungleichen Bildungsraumen in s e i n e m Sinne huldigen 
kann, so wenig ist docli nicht zu laugnen, dals mariche Ge-
birgsbildungen (Formationen) nach Yerschiedenhcit ihrer 
Localitat, ihrem Gesteinscharakter nach, bedeutende Modi-
ficationen darbieten. Darum mag es immer vergónnt seyn, 
bei der Classilication der Gebirgsbildungen eines Landes 
aufser dem eigentlich geognostischen Classiłicationsprincip 
(den Lagerungsverhaltnissen) auch geographische Yerhalt-
nisse nebenbei mit zuin Anhalten nehmen zu diirfen. Dabei 
haben wir uns aber wohl zu buten, aus geognostischen und 
bergmannischen Yorurtheilen das in einer Gegend nach Be-
starid und Lagerung aufgefundene System der Felsarten ais 
eine fiirs Ganze geltende Norm aufzustellen , sondern dem 
jetzigen Standpunkt der wissenschaftlichen und vergleichen-
den Geognosie gemafs ist es unsere unerlafsliche Pllicht, 
durch Yergleichung der beobachteten localen Gebilde mit den 
ihnen alinlichen in andern Gebirgen und fernenLanderstrichen 
auszumitteln, zu welchem a l l g e m e i n e n Glied der Erd-
riiule dasselbe gchórt, damit der falsche, alle wahre Wissen-
schaft tódtende Glaube , ais slelie jedem Theil der festen 
Erdoberflłiche eine besondere wescntlicli verschiedene Be-
schaffenheit, und Formationsfolge zu, immer mehr beseitigt 
werde. 

Bei Fixirung der Pormationcn gibt es nur drei sichere 
Verhaltnissc, die ihr zum Anhalten dienen diirfen, ihrem rela-
tiven Werth nach geordnet so aufeinander folgend: 

Lagerungsfolge, 
Allgemeiner Gesteinscharakter und 
zoologisch - botanische Kennzeichen. 

Dagegen kónncn Schichtenstellung und specielle oryktogno-
stische Kennzeichen nur auf beschrankten Raumen treflliche 
Hiilfe leisten, aber nie entscheiden gegen die Resultate, 



04 II. Abschn. Ali gemeine'Verhaltnis$e der Felsarłen 

welche aus jenen drci Hauptverhaltnissen im Grofsęn er-
schlossen wurden. 

Eine Formation, die auf verschiedenen Punhten die For-
mationen b, c und d bedeckt, nirgends aber die Formation 
f, kann in der allgcmeinen relativen Reihenfolge nur zwischen 
d und f gestellt werden, und wo sie auf b aulruht, sind die 
Formationen c und d ais nicht entwickelt zn betrachten. Der 
Karpathensandstcin ruht auf Granit an der Tatra, auf Urschie-
feni in der Zips, in der Marmarosch und Bukowina; auf 
Grauwackcn und Bergkalksteinen in der Liptau; auf Trachit 
bei Eperies; auf dem Liaskalkstein von Teschen in den Tha-
lern der Oslrowica undOlsa; nirgends liegt iiber ihm etwas 
Andercs ais Jurakalkstein bei Wien und Krakau, Braunkohlen-
sandstein und tertiare Mergel in Poliutien, Bukowina und 
Siebenbiirgen; tertiare Muschclsandsteine bei Wieliczka und 
Trachitconglomerate in Siebenbiirgen; mithin mag er seine 
geognostische Stelle einnehmen zwischen Jurakalk und Lias-
kalk oder mit dem letzten ziemlich zusammenfallen. Der 
allgemeinc Gesteinscharakter einer Formation ist nicht im-
mer leicht aufzufassen. Die vorherrschende Gebirgsart gibt 
den Typus, aber sie wechsellagert mit andern Felsarten und 
dicse Wcchsellagerung kann sich in einer und derselben For-
mation oft mchrmals wicdcrholen , was sehr zu beachten ist. 
Noch melir sind die gcognostischen Aequivalente dabei nicht 
zu iibersehen , nur kann nicht jede Felsart einer Gegend eine 
parallcle in einer zweiten haben, weil oft e i n e Felsart mch-
rere andere, ja e i n e Formation mehrereFormationen in einer 
andern Gegend vertritt. So ist der rothe Sandstein in Mittel-
polen ein Acquivalent fiir Todtliegendcs und bunten Sandstein 
anderer Lander zusammen, denn es fehlt dazwischen dic 
trennende P'ormation des Zechsteins, und es folgen darauf 
unmittelbar Muschelkalk oder die Steinkohlen, Mergelschie-
fer , Mergelthone und Sandsteinc der Liasformation. 

Die in dcn-Gebirgsschichten eingeschlossenen Ueberreste 
einer untcrgegangenen Lebenswelt haben eine hohe Bedcu-
tung erlangt, seit in den letzten zwanzig Jahren griindliche 
Zoologen und Botaniker dieselben einer genauen und kriti-
schenUntersucliung uuterworfen haben, und die yergleichende 
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Geognosie bedeutende Fortschritte gcmacht hat. Es treten 
selbst Falle ein, wo diese Ueberreste zur Bestimmung der 
Formationen wesentlichere Dienste Jeisten ais das Ansehn 
der Felsarten selbst. Es ist nicht allcin ihre Anwesenheit in 
einer Felsart oft zu dereń Bestimmung wichtig, es ist auch 
zuweilen die Abwesenheit bestimmter Gattungen dafiir eben 
so charakteritsisch, nur miissen wir nie dieMiihe scheuen, nach 
zoologischen und botanischen Kennzeichen die erstorbenen 
Gattungen eben so sorgfaltig ais die lebenden zu classiliciren 
und nicht auf unsicherc Aehnlichkeiten gewagte Schliisse 
bauen. Ich habc mich sorgfaltig bemiiht, dic in den polni-
schen Formationen eingeschlossenen Thier - und Pflanzen-
reste kritisch und gcwisscnhaft zu priifen, so weit cs nur móg-
lich war, und ich darf die Dienste nicht yerkennen, welche na-
mentlich manche vorherrschende und charakteristische Yerstei-
nerungen mir bei Bestimmung der Formationen geleistet haben. 

Ist eine Formation aus verschiedenen Felsarten zusam-
mengesetzt, und herrscht dabei eine erwiesenó regelmafsige 
Rcihenfolge oder Wiederkehr, so kann zur Erlcichterung der 
Uebersicht eine Abtheilung in Gruppen nothwendig seyn. Da-
bei kónnen nur die Hauptfelsarten , welche jeder Gruppe 
ihren Charakter ertheilen, zuin Anhaltcn dienen. 

Nach diesen hier entwickelten Principien ist die fol -
gende Classification der polnischen Gebirgsformationen ent-
worfen, so wie sie.der Natur am treuesten entspricbt. 

G r u n d g e b i r g e . 
I. S a n d o m i r e r G r a u w a c k e n - u n d U e b e r g a n g s k a l k -

F o r m a t i o n . 
1) Gruppe des Kalksteins und seiner Breccien. 
2) Gruppe der Grauwacke und Grauwackenschiefer. 
3) Gruppe des Quarzfels (Quarzit). 

II. P o d o l i s c h e r O r t h o z c r a t i t e n k a l k s t e i n , und da-
m i t v e r b u n d e n e o l d r e d s a n d s t o n e F o r -
m a t i o n . 

1) Untere Gruppe (Oi .hozeratitenkalk). 
2) Obere Gruppe, rotlie Sandsteine und Sandsteinschie-

fer (parallel dem old red sandstone). 
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Ael teres F l o t z geb i rge . 
III. Ha u p t s t e i n k o h l e n f o r m a t i o n (Terrain houillier). 

1) Normale Gebilde: 
a) Untcre Gruppe. — Krzeszowicer Bergkalkstein 

(Mounlain Jimstone). 
b) Obere Gruppe. — Gemeines Kohlengebirge: 

a) Bergkalkstein - Gonglomet-ate. 
fi) Kohlensandstein (Milletone grit). 
y) Kohlfelder (Coal measures). 

2) Abnornie Gebilde: rother Porphyr und Mandelstein. 
IV. R a t h e S a n d s t e i n f o r m a t i o n . 

1) Untere Gruppe. — Parallel dem rothen Todtliegen-
den (Grćs ancien). 

2 ) Obere G ruppe. — rfi rallel dem bunten Sandstein und 
seinen bunten Mergeln (Gres bigarec und redmarl). 

J ii n g e r e s F l ó t z g e b i r g e . 
V- F o r m a t i o n d e s M u s c h e l k a l k s (Werner). 

A. S ud l i c h e r E r z e f i i h r e n d e r M u s c h e l k a l k . 
1) Untere Gruppe. — Muschclreicher Sohlenkalkstein 

(nornialer Muschelkalk), dazu auch der weifse dolo-
mitische Kalkstein yoii Krzeszowice. 

2) Obere Gruppe. — Erzreicher aber muschelarmer do-
loiiiitischer I)achkalkstein. 

B. N o r d l i c h e r M u s c h e l k a l k s t e i n . 
] ) Siidlicher Zug; zwischen rotłiem Sandstein und Ju-

rakalk. 
2) Nórdlicher Zug ; zwischen rothem Sandstein und wei-

fsem Sandstein. 
VI. F o r m a t i o n d e s w e i f s e n o dc i ' L i a s s a n d s t e i n s . 

1) Untere Gruppe. — Steinkohlenfiihrende Scliichten. 
2) Obere Grujjpc. — Eisenreiche Sandsteine und Mer-

gelthone. 
VII. F o r m a t i o n d e s K a r p a t h e n k a l k - u n d K a r p a -

t h e n s a n d s t e i n s. 
Parallel dem Lias - oder Gryphitenkalk sammt seinen 

Sandsteinen. 
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1) Untere nordliche Gruppe. — Schlesisch - mahrischer 
Liaskalk. 

2) Untere siidliche Gruppe. — Ungrisch - Bukowiner 
Triimmer - und Nummuliten - Kalksteine. 

3) Hauptgruppe: 
a) Herrschender Karpathensandstein mit seinem unter-

geordneten Gryphitenkalk , Juraahnlichen und 
Kieselkalksteinen, Mergelschiefern und Schiefer-
thone. 

b) Gyps, Salzthon und Steinsalz - Ablagerungen. 
4) Gruppe der abnormen Gebilde.: 

a) Diorite und Hornblendgesteine. 
b) Trachitische und porphyartige Einschiebsel. 

VIII. f o r m a t i o n des J u r a k a l k s t e i n s (Oolith series 
der Engliinder). 

1) Nordliche Gruppe. — Oolitischer und lithographi-
scher Jurakalk. 

2) Siidliche Gruppe. — Merglicher und dolomitischer 
Jurakalk. / 

3) Gruppe der bunten oolithischen Breccien. Am mei-
sten correspondirend dem englischen Galcareous 
grit, Cornbrasli und Forest marble. 

IX. F o r m a t i o n d e s 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 s . (Werners E i s e n t h o n g e b i r g e . ) Diefs ist 
die Huniboldtische Formation 33, parallel dem eng-
lischen Ironsand und Wealdclay. 

1) Gruppe der Moorkohlenllótze. 
2) Gruppe des Eisensandsteins (Ironsand). 
3) Gruppe des Schieferletten mit Eisenstein. 

X. F o r m a t i o n d e s e i g e n t l i c h e n G r i i n s a n d s (nur 
angedeulet). 

XI. H r e i d e n f o r r n a t i o n . 
1) Untere Gruppe. — Dic polniscbe Opoka: <1. i. die 

gróbe Kreide (craie lufau et chlorite) mit der dazu 
gehorigen G y p s b i l d u n g . 

2) Obere Gruppe. — Schreibende Kreide. 
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T e r t i a r e G e b i r g e . 
XII. B r a u n k o h l e n - u n d p l a s t i s c h e T h o n - F o r -

mat ion . 
1) Sudliche Gruppe. — Kalkige muschelreiche Braun-

kohlensandsteine, im Ostgallizien, Podolien und 
Bukowina. 

2) Nordliche Gruppe. — Bernsteinreiche, Braunkohlen 
und Lignit-Niederlage von Grofspolen und Preufsen. 

XIII. F o r m a t i o n des G r o b k a l k s (Caleair grossier). 
1) Untere Gruppe. — Sandiger Grobkalk, entsprechend 

den untern und mittlern Schicliten des Grobkalk im 
Becken von Paris. 

2) Obere Gruppe. — Pisolithenartiger Grobkalk, pa-
rallel dcm L e i t l i a k a l k im Bassin von Wien. 

3) Pariser Gyps — nur angedeutet. 
XIV. F o r m a t i o n des t e r t i a r e n M u s c l i e l s a n d s t e i n s . 

Parallel dem Troisieme gres et sable marin supe-
rieure im Bassin von Paris. 

1) Untere Gruppe. — Loser Sand und kalkige Muschel-
sandsteine , zu oberst. dichte Fettquarze. 

2) Obere Gruppe. — Grobe Muschel- und Pisolithen-
Conglomerate. 

3) Jiingste isolirte Bildung. — Jungstc tertiare Sand-
steine mit und ohne Meermuscheln, aber. schon mit 
Urfelsgeschieben und Elephantenzahnen. 

D i 1 u v i u m. 
XV. L c h m - o d e r L o l s - F o r m a t i o n , mit Knochen ante-

diluvianischcr Mammalien. 
XVI. I) i lu v i a 1 - S and mit den Ablagerungen von U r f e l s -

b 1 o c k e n. 

A 1 1 u v i 
XVII- S u l s w a s s c r k a l k d e r 

d u n g e n . 
XVIII. K a l k t u f f - F o r m a t i o n 
XIX. F o r m a t i o n des T o r f s . 

o n c n. 

g r o f s en F 1 u f s m ii n -

und W i e s e n m e r ge I. 
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XX. F o r m a t i o n d e s R a s e n e i s e n s t e i n s . 
XXI. F l u f s - A l l u y i o n e n . — S a n d - , Q r a n d - und 

S c h o t t e r - A b l a g e r u n g e n . 
In dieser hier aufgestellten Reihenfolge der Formationen 

nach ihrem relatiyen Alter bleiben nur wenige Zweilel noch 
iibrig, welche weiterhin ausfiihrlich beriibrt werden sollen. 
Sie betreffen namlich das Yerhaltnils der Formationen YI u. 
YII gegen einander , ferner die sehr scliwierig auszumittelnde 
Einrcihung der Formation YII. Aufserdem konnte es seyn, 
dafs man im Allgemeinen die Formation X , fiir welche ihr 
jetziger unpassender Name mit einem bessern yertausclit wer-
den sollte, mit der Formation IX ve ">inden miifste , bis jetzt. 
habc ich aber noch keine yóllige Uebe/ieugung von ihrer Ei-
nerleiheit. Eben so habe ich den Ansichten anderer Geologen 
gemafs die P^ormationen XIII und XIY getrennt, obgleich ich 
mich immer mehr und mehr iiberzeuge, wie unsicher dic 
Zertheilung der tertiaren Gebirge in yiele Formationen nach 
Cuvier und Rrongniart ist, und wie sehr die Grobkalkbil-
dung mit den dariiber licgenden jiingern Kalk- und Sandge-
bilden zusammenlliefst. Ganz scharfe Granzen sind nicht da, 
doch haben mich einige auffallende Unterschiede im Gesteins-
Charahter und in den Versteinerungen bestimmt, die tertiaren 
Muschelsandsteine vom GrobkalU zu trennen. Endlich ist 
eine scharfeRcstiinm\ing der Altersfolge unter den diluyischen 
Biklungen und Alluyionen nicht móglich. 



Dritte r A h s c h n it t. 
Specielłe Betrachtung der ein/,einen Gebirgs-

Formationen. 

G r u n d g e b i r g e . 

/. Cap i teł. 

Die Sandomirer Grauwacken - und Uebergangskalk-
Formation. 

18. 
« 

Granzen und Verbreitwig. 

D i e s c Formation nimmt den siidlichen Theil des Sandomirer 
Mittclgebirgs ein. Sie erhebt sich in Westen aus dcm rothen 
Sandsteingebirge an der Bobrzyca und am Felsen von Mie-
dzianka westlich von Chęcin und endigt sich 111 Osten am 
hohen Weichselufer zwischen Sondomirz und Koprzywnica. 
Die nórdliche Granze lauft vom Wikin bei Miedzianagóra ost-
wiirts bis Bodzenlyn, dann gegen Siidosten, liifst Chybice, 
Waśniów und das obere Opatowka-Thal links, Nowa Słupia 
und die Bergkette bis Trnskulase reclits, folgt von Opa-
tów dem Opatówka - Thal bis Sławoszowice und endigt an 
den Pfefferbergen (Pieprzowagóra) bei Sandomirz. Die 
siidliche Granze lauft von Miedzianka unter dem Schlofs-
berg von - Chęcin hin nach Morawice an der Czarna, 
von da iiber Marszirz durch die Cissower Waldungen ost-
warts , liifst Stopiec, Korzenno und Mendrów links, Sczc-
czno, Drogoble und Baków rechts, von da iiber Bogoryia, 
Pectawice, Nowodzice unter Klimentów bis Niedrzwice und 

o ' 

Koprzywnica am Weichselgehange. Sie nimmt also bei 137^ 
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Meilen Lange vonNW nach SO und einer mittleren Breite von 
2 Meilen circa 27 • Meilen ein. Da die Formation zum 
Theil iibergreifend von rothem Sandstein, tertiaren Forma-
tionen und Lehmgebirge bedeckt wird, so ragen aus diesen 
auch aufserhalb jener Granzlinie noch isolirte Partien des 
Grundgebirges hervor, ais in Ptkanow bei Opatów, Kutuszów 
bei Kurozwęki, Ossowka bei Szydłów, Gumienice bei Pierz-
chnica , Chełmce und Borzice bei Miedzianagóra. Die ge-
nauern Begranzungen zeigt die Specialkarte von dem Sandomi-
rer Mittelgebirge. 

19-
Allgemeine Charakteristik wid Zusammensetzung der For-

malion. 

Drei unter einander petrographisch hóchst verschiedene, 
aber geognostisch innig yerkniipfte Felsarten: 

Kalkstein 
Grauwackenschiefer und 
Ouarzfels 

setzen die Formation zusammen. Sie stehen unter sich in 
ausgezeichneter Wechsellagerung, und es komint ihnen daher 
gleiches relatiyes Alter zu. Im Ganzen hat der Ouarzfels 
und die damit innig verbundenen Grauwackenschiefer die 
Oberhand, seine Yerbreitung verlialt sich zu der des Kalk-
steins etwa wie 5 : 1, und man kann sagen, dafs der Kalkstein 
eigentlich nur 3 machtige Lager oder Ziige im Ouarzfels bil-
det, doch erscheinen auch aufserdem sclnnale Kalksteinlager 
in Quarzfels, und ur-gekehrt sclnnale (^unrzfels- und Schie-
ferlager im Kalkstein untergeordnet. Das erstere ist der 
Fali sehr ausgezeichnet auf der Władzimir Grube bei Da-O w 
browa unweit Kielce, in Kaminagóra bei Miedzianagóra und 
siidwarts von Łagów; das letztere Yerhaltnifs sehr beslimmt 
zwischen Karozówlia und Kielce und zwischen Syleowagóra 
und Boleehowice bei Chęcin. In der geographischen Yerthei-
lung dieser Felsarten zeigt sich iibrigens nach den petrogra-
phischen Karten noch die Eigenthiimlichkeit, dafs in der 
Westhiilfte der ganzen Formation der Kalkstein vorherrscht, 
in der óstlichen hingegen Ouarzfels und Grauwackenschiefer, 
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uncl der Kalkstein zuletzt ganz verschwindet. Yon den drei 
Hauptkalksteinziigen ist der nórdlichste der kleinste, er reicht 
nur von Bodzentyn bis ins Thal bei Cząstków, hat unbedeu-
tende Machtigkeit, biklet keinen Hóhenzug, und ruht auf 
dem hohen und langen Quarzfelszug, der von Miedzianagóra 
iiber Sw. Katharina und beiligen Kreuz (Sw. Krzyz) bis 
in die Nahe von Opatów zieht. Auf ihm lagert nur ein schma-
ler Streifen von ausgezeiehneten Grauwackensehiefern. 

Der mittlere und zugleieh breiteste Kalksteinzug reicht 
von Podzamcze, Chełmce und Miedzianagóra iiber Kielce 
bis Porąbka und Kakunin am siidlichcn Fufs des hohen Ka-
tharinenbergs. Er bildet zum Theil einen Hóhenzug von 
Sczukowski górki bis óstlich von Kielce, und hat zum Lie-
genden und llangenden: Quarzfels. Der siidlichste und 
langste Kalksteinzug reicht von Miedzianka bis Grocholice-
dolna zwischen Opatów und Klimontów. Yon Miedzianka 
bis Chęcin bildet er hohe Berge und macht die sudliche 
Granze der Formation ani róthen Sandstein und Muschelkalk ; 
von Chęcin an bis Daleszyce und Stopiec nimmt er an Breite 
zu und an Hohe ab , hat aber wieder (^uarzfels zum Hangen-
den und Liegenden. Von Daleszyce iiber Makoszyn, Łagów, 
Iwanisk bis Grocholice ist er sehr schmal und liegt meist in 
Thalern. Die isolirten Kalksteinpartien von Karwów und 
Własdów unter Opatów und im Klimentower Wald mó-
gen eigentlich noch ihm angehóren. Yon Klimontów óst-
lich ist kein Kalkstein mehr zu sehen; es herrscht nur Ouarz-
fels und Grauwackenschiefer bis zur Weichsel, freilich meist 
bedeckt mit Lehm und tertiaren Muschelsandsteinen. 

Petrographische Charakteristik der Hauptgebirgsarten. 
20. 

I. Gruppe des Halhsleins und seiner Breccien. 

Der polnische Uebergangskalkstein zeigt nach seinem 
petrographischen Bestand eine ausgezeichnete Uebereinstim-
mung mit den anerkannten Uebergangskalksteinen von Scandi-
nayien, den Rheinlandern und Ungarn. *) Es herrscht im 

*) Ich maclie diese Bemerkung nur jetzt vorliiulig, weil es Geo-
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Grofsen ein dichter splittriger Kalkstein von grauen Farben, 
die einerseits bis ins dunkle Schwarz, anderseits bis lichte 
graulich Weifs yerlaufen. Die letztern Abiinderungen sind 
die seltensten und immcr feinkórnig, wie manche versteine-
rungsreiche Schichten am Kanzelberg (Kadzielnia góra) bei 
Kielce. Ueberhaupt hat dieser Kalkstein fast immer eine Nei-
gung zu feinkórniger Textur, und unterscheidet sich dadurch 
wesentlich von benachbarten Muschelkalk - und Jurakalkstei-
nen. Lichte Farben sind nur in der Niihe von Kielce herr-
schend, aulserdem aber dunkle schmutzige. Aufser diesem 
grauen gemeinen Kalkstein treten 

bunte Marmore 
schwarze bituminóse, oft schiefrige Kalksteine und 
schwarzer korniger stinksteinartiger Kalkstein 

ais Hauptvarietaten auf. 
D i e b u n t e n M a r m o r e sind besonders in der defs-

halb beriihmten Gegend von Chęcin zu Hause. Sie sind zurn 
Theil. wie am Chęciner Schlofsberg, dunkelrauchgrau, kiesi-
lich, von flachmuschlicliem und ebenem Brucli, an der verwit-
terten Oberflache sehr schón roth und gelb gestreift, uncl 
schliefsen diinne Lagen von rothem muschlichemHornstein ein. 
Bei Weitem haufigerwird die graue Hauptmasse von weifsen, 
rothen, gelben Kalkspathadern nach allen Richtungen durcb-
setzt, wie vor?iiglich an der Syleowa góra bei Chęcin, Mie-
dzianka etc., oder es bilden bunte Farben gestreifte, geflammte' 
und gefleckte Zeichnungen in dem grauen Grunde. So ent-
stehen manniclifaltige bunte Marmore, am seltensten mit grii-
nen Flecken, wie bei Niewachlów, mitunter schwarz mit róth-
lichen Zeichnungen wie bei Stopiec. Einzelne Partien wer-
den ganz braunlich roth, wie am Tberesienstollen bei Mie-
dzianka und bei Chęcin. Die in dem Kalkstein inneliegenden 
astigen Madreporen und die zuweilen eingesprengten Par-
tien von Kupfergriin und strahliger Kupferlasur vermeliren 
beim Schleifen diese Farbenzeichnungen noch mehr, und 

gnosten gegeben Iiat , die dicsen Kalkstein ohne Beriielisichti-
gung seiner Lagsrung, seiner Versteinerungen und seines lla-
bitus fiir sehr jungen Flótzkalli halten wollten. 
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manche geschliffene Platten dar on sind lehrreiche Muster-
stiicke fur alle n\óglichen Gangverhaltnisse im Kleinen. 

D e r s c h w a r z e , b i t u m i n ó s e meist scliiefrige Kalk-
stein erseheint in tler Gegend von Kielce nur wenig ent-
wickelt, er wechsellagert mit gemeinem grauem Kalkstein und 
schwarzen kalkigen Thonschiefern in schwachen Lagen, und 
zeichnet sich dadurch noch aus, dafs er an der Oberllache des 
Gebirgs durch Verwitterung in rundliclie Knollen zerfallt, 
die an der Oberfliiche -wie manche Gryphitenkalksteine eine 
gelbliche Kruste erhalten. Weit ausgezeichneter erseheint 
dieser Kalkstein bei Łagów und Miedzianagóra., Am lelztern 
Orte bildet er das Liegende des dasigen Kupfer - und Eisen-
steinlagers , und hat sclion von Alters libr von den Bergleu-
ten den passenden Namen K a l k s c h i e f e r erhalten. Yoll-
hommen schwarz und schiefrig hat er glanzende Ablósungs-
lliichen Svie wahrer gliinzender Alaunschiefer. Er schliefst 
zwischen den Schieferblattern oft grofse Knollen eines schwar-
zen, mit weifsen Kalkspathadern durchzogenen Kalksteins ein, 
in welchem sich festes Erdpech ausgeschieden hat. Ais Sel-
t.enheit sind darinnen auch Gangtriimmer vorgekommen, aus-
gefiilltmit wahrem kry stal lisi rtem Braunspath von fleischrother 
Farbę, auf dessen Bhomboedern kleine Tetraeder von Ku-
pferkies auflagen. — Aehnlich yerhalt sich der Kalkstein bei 
Gurno, 2 Meilen óstlich von Kielce. Auch dieser entlialt 
Erdpech. 

In der Stadt Łagów und auf einigen Punkten in ihrer 
JMahe ist der schwarze Kalkschiefer wirklich so diinnschiefrig 
wie wahrer Thonscliiefer, besonders wo er der leuchten Luft 
an der Oberflache des Gebirgs schon lange ausgesetzt Mar. 
Er nahert sich dem Thonscliiefer schon durch Aufnahme von viel 
Thonerde und ganz kleine kaum bemerkbare Glimmerschiipp-
chen, und wird von weifsen Kalkspathadern durchzogen, in 
dereń kleinen Drusenriiumen zaliflussiges Erdól eingeschlos-
sen ist, das erst an die Luft gebracht allmahlich erhartet. 

Noch weiter yerbreitet ist der dunkle feinkornige stink-
steinartige Kalkstein. Er bildet die Berge bei Chełmce, er-
seheint auf dem Stanislai-Stollen zwischen Miedzianagóra und 
Niewachlów, bildet den ganzen Kalksteinzug von Bodzentyn 

bis 
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bis Czastków und óstlich von Łagów bis Grocholice dolne. 
Er ist dunkel gelblichgrau oder eisenschwarz, hócbst fein-
kórnig , im Grolsen feinsplittrig, sehr kieslich , sehr schwer 
zersprengbar und stinkt beiin Zerschlagen heftig urinós oder 
wie SchwefelwasserstofT. Zuweilen w ird er grobkórnig, be-
sonders wenn er Glieder von Madreporen und selbst von wah-
ren Enkriniten aufnimmt, und weehselt dann mit ausgezeich-
netem Stinkschiefer wie zwischen Bodzentyn und Balkon ice. 
Seltener wird er lichte aschgrau und graulichgelb, ausgezeich-
net schuppigkórnig, von Perlenmutterglanz, diese Kórner 
zuweilen so lockeK verbunden, dafs sie sich in Sand zerrei-
ben lassen, wie mancher Dolomit, so in Grocholice und der 
aus dem Brunnen beini Wirthshaus von W+asdów bei Opa-
tów. Es ist beachtungswerth, dafs auf den Kliiften diesei' 
Gesteine zuweilen Bhomboeder von Perlspath (Braunspath, 
Werner) auskrystallisiren. Dieses und ihr grófseres specifi-
sches Gewicht ais das des gemeinen Halksteins bis zu 3,00 
beweisen, dafs aufser kohlensaurem Eisenoxjrdul auch kohlen-
saure Magnesia mit in die Mischung getreten ist, und dafs 
diese Gesteine zwischen Stinkspath und Dolomit schwanken. 

Sehr interessant ist ferner ein Gestein , das diesem Ue-
bergangskalkstein unzweifelhaft angehórt. Ich bezeichne es 
mit dem Namen b u n t e U e b e r g a n g s k a l k - B r e c c i e , denn 
dieser Name scheint mir passender ais der eines Conglome-
rats. Ich kenne aus andern Uebergangskalkgebirgcn nur etwas 
Aehnliches aus der Yillacher Alpe, weifs aber nicht mit Be-
stimmtheit, ob es dort auch derselben Formation angehórt. 
Diese Breccie, der marno brecciato der Italiener, besteht 
aus scharfkantigen, seltner abgerundeten Brocken des gemei-
nen grauen und schwarzen ebenbeschriebenen Kalksteins, yer-
mengt mit rothen , gelblichen und marmorirten Stiicken von 
der Grofse einer Erbse bis zu einem halben Kuhiklachter, sel-
tener durch weise Kalkspathmasse, meist durch eisenschus-
sigrothen, etwas sandigen, spathigen Kalkstein, theils sehr 
fest, theils locker miteinander verkittet. Die Felsen, die 
lange der Yerwitterung ausgesetzt waren, wo also die Atmo-
spharilien die Bindemasse zerstórt, und die Kalksteinbrocken 
gerundet haben,.sehen auf ihrer Oberflache wie wahres C011-

P v m , geognost. Beschrcib. von Polen. 1. 5 
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glornerat Ini rothen todten Liegenden aus. Schlagt man abei4 

frischen Bruch, so sieht man ineistens die scheinbaren Ge-
schiebe mit der Bindemasse zusammenllicfsen oline scharfe 
Granzen, oder man bemerkt ganz genau, wie manche Ilalk-
steinstiicke in mehrere Stiicke zerspalten, nur wenige Li-
nien auseinandergeschoben und wieder durch Kalkspath ver-
bunden wurden. l)iefs deutet schon sehr bestimmt auf keine 
conglomeratartige Bildung hin; noch mehr aber mufs man 
sich iiberzeugqn, dafs diese Breccie nichts ais das Resultat 
einer bei der Bildung des Uebergangskalksteins eingelretcnen 
ortlichen Stórung ist, wenn ich versichere, dafs ich beim Żer-
schlagen von vielen 100 Stiicken dieser Breccien niemals das 
geiingste Geschiebe einer andern Felsart, niclit einmal ein 
Bruchstiick des mit dem Kalkstein gleichzeitigen Ouarzfel-
sens darinnen gefunden habe; und wenn man in der Schlucht, 
durch w ciche von Chęcin die Krakauer Strafse zwischen dem 
Schlofsberg und dem gegeniiberliegenden Berge liinauf lauft, 
deullich beobachten kann, dafs dieselben festen Kalkstein-
schichten, die oben am Gipfel des Schlofsbergs zu Tage 
gehen, weiter herab in ihrem wertłiehen Fortstreichen aus der 
oben beschriebenen Breccie bestehen. 

Nur ein Umstand kann noch einige Zweifel erregen, dafs 
namlich diese Breccien stets nur am Gehiinge und dem Fufs 
der b o h e m Kalksteinberge abgelagert sind, wie am Chęciner 
Schlofsberg, dem Karczowkaberg bei Kielce und am S/.la-
chetnagói^a boi Miedzianagóra,4 oder dafs sie nur die niedrigen 
Kalksteinhiigel zwischen den hóhern Bergziigen bedecken, 
wie zwischen Zagrody und Bolechowicc und zwischen die-
sem T.)orfe und der Syleowagóra, namentlich am Hiigel Jerzmo-
niec und an den alten Bolechowicer Bleigrul>en. Doch soli 
in diesen alten Bauen nach Car o s i auch wieder les ter Kalk-
stein mit dem Madreporites hyppurinus iiber der Breccie ge-
legen haben. Dieses Yorkommen kann daher auf den Ge-
danken fiihren, dafs unsere Breccie eine iilinliche Bildung ist. 
wie das rotbe Conglomerat (old red sandstone) im englisehen 
Granwackengebirge. Sehr liaufig, besonders in der alten 
Zeit, ist diese Breccie zu architektonischen Arbeiten und an-
dern Bildhauerarbeiten yerarbeitet worden, welche durch 
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ihre Grófse und schóne bunte Fleckenzeichnung sich aus-
zeiclinen. Die Saule, worauf die Statuę Kónig Siegmunds III 
zu Warschau steht, die Kirchen zu Krakau, das Schlofs in 
Kielce etc. geben ein sehr vollkoinmenes liłld dieser Ge-
steinsart. 

$• 21. 
II. Gruppe des Quarzfels. 

Der Quarzfels, welcher das Sandomirer Uebergangsge-
birge zum grofsen Theil constituirt, ist dem schwedischen 
Fjall Sandstein (Gebirgssandstein), welcher in W e s t - und 
Ostgothland, Nerike und Dalarne dem Uebergangskalkstein 
zur Grundlage dient, sehr ahnlich, eben so dem (^uarzfels, 
der im rheinischen Schiefergebirge yon Bingen abwarts so 
maclitig auftritt, und dem Ouarzfels, der in Ungarn, in den 
Liptauer und Sohler Alpen mit Grauwacke und Uebergangs-
kalkstein in Yerbiiulung erscheint. Er ist im Ganzen nichts 
ais ein stellyertretendes Glied fiir Grauwacke, indem seine 
Uebergiinge in Grauwackenschiefer die nalie Yerwandtschaft 
deutlich zeigen. Dieser Ouarzfels ist ein schmutzig graulich, 
gelblicli und grunlich weifser, seltner lichte berggi-uner oder 
róthlich grauer , dicliter, splittriger oder zuweilen feinkórni-
ger (^uarz, wenn er rein ist leiclit zersprengbar , wenn er 
mehr Thon aufnimmt fest und plattenfórniig brechend. An 
der Oberlliiche der Berge ist er meist zerriittet und bildet 
dann entweder wic bei Miedzianagóra eine scharfeckige Kie-
selbreccie fast ohne Bindemittel, doch auf allen Kliiften mit 
rothem Eisenocker belegt, oder seine Felsen sind in grofse 
scharfeckige Blócke zerspaltcn, welclie die hohen Bergriicken 
schwer zuganglich machen, wie am Katharinen - und heiligen 
Kreuzberg. In der Tiefe weclisellagert er oft in fufsdicken 
Schichten mit weifsem, thonigem, glimmerreichem und mil-
dem Schieferletten, der selten nur die Consistenz fester 
Schiefer gewinnt, wie man besonders deutlich beim Abteufen 
des Barbara - Schachts in Miedzianagóra beobachten konnte. 
Auf den Kliiften des (^uarzfels zeigen sich oft sehr kleine 
Ouarzkrystąlle, desto selteuer erreichen diese die Grófse einer 
Erbse und dcutliche Ausbildung. W o diese Felsart Thonerde 
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und Eisenoxyd in grofserer Frequenz aufnimmt, wird dadurch 
das Gcstein eriockert, der Ouarz lóst sich in Kórner auf und 
bildet Uebergange in rothen Sandstein, wie an dem Bergzug 
zwischen Miedzianagóra undTumlin, oder zwischen Kielce und 
Zagclańsko. 

Die griinlichen Schichten des (^uarzfels , wie an den 
Dimyner und Szew cer Bergen bei Kielce, nehmen sehr oft 
weifse Glimmerschiippchen in sich, werden dann schiefrig, 
thonig, und machen den Uebergang in schmutzig grunlich-
erauen Grauwackenschiefer. Niemals sind Geschiebe anderer o 
Felsarten darinnen, niemals sali ich eine Wechsellagerung 
mit Conglomeratschichten. 

Uebergange zwischen Kalkstein und (^uarzfels habe ich 
nur sehr selten gesehen. Auf einlem Punkte im Dorfe Szew ce, 
wo Quarzfels deutlich auf Uebergangskalkstein ruht, fand ich 
eine Zwischenscliicht, welche sie beide zu yermitteln scheint. 
Der hier miltle und thonig gewordene Ouarzfels war kalkhal-
tig geworden, was ihm sonst giinzlich fremd ist, erschien 
blasig, zellig und schien Spuren von Gallmey einzuschliefsen. 
Eben so auf der BIei grube zu Jaw orzno bei Kielce fand man, 
ais der dortige Hauptgang aus dem Barbara-Schacht in 24 Er. 
Teufe unter 'I'age mit einer Strecke 50 Lacht,er gegen Siiden 
rerfolgt wurde, dafs der Kalkstein allmahlich sandig ward, und 
so einen Uebergang in denjenigen Quarzfels bildet, der noch 
weiter gegen Siiden das Liegende jenes Kalksteins macht. 

22. 
III. Gruppe der Grauwackenschiefer. 

In dieser Gruppe, welche sich dem Quarzfels innig an-
schliefst, haben wir vier Gesteinsyarietaten zu unterscheiden: 

quarzige Schiefer, 
gi-iine wahre Grauwackenschiefer, 
schwarze Thonschiefer und 
dichte hornblendige Gesteine. 

Die quarzigen Schiefer sind am meisten yerbreitet; sie lin-
den sich seltner in der Westhalfte des Gebirgs zwischen Bia-
łogon und Zawada , zwischen Kielce und Niestachów , hiiulig 
in der Osthalfte und am ausgezeichnetsten bei Święto Marsz 
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hinter Bodzentyn, zwischen Klimontów und Iwanisk und bei 
Karwów unweit Opatów. I)er Ouarz ist in diesen Schiefern 
meist feinkórnig, griiiilich gefarbt, rieclit beim Anhauchen 
bitterlich nach Hornblende und auf allen Schichtungskltif-
ten der sehr dunnschiefrigen Masse ist Glimmer in solcher 
Mengc vertheilt, dafs er sich zu wahrem Schiefer yerbindet, 
der grunlich, oder grau, oder schwarz erscheint, sehr ge-
wundene Schichten formirt, hóchst selten Spuren von un-
deutlichen Pflanzenabdruckcn enthiilt, dahingegen oft Adern 
von Kalkspath enthiilt. Der cjuarzige Schiefer bei Sw. Marsz 
schlielst zuweilen auch ellipsoidische Knollen und kleinerePar-
tien von blaulich schwarzem Thonschiefer in sich, wie ge-
mcine Grauwackc. 

Verschwindet die Ouarzmasse oder vielmelir yerflófst 
sic sich mit der Glimmermasse ganz, so entstehn schmutzig 
griine wahre Grauwackenschiefer, ebenfalls mit reichlichen 
kleinen Glimmerschiippchen. Solche griine Schiefer lierr-
schen bei Konarskawola, Górki, Nowodzice und Szymano-
wice bei Klimontów, ahnliche auch bei Dembiany unweit 
Sandomirz, in der Stadt NoAva Słupia und von da gegen 
Osten nach Opatów hin, doch meist mit Lehm bedeckt. 

Selten tritt wahrer schwarzlicher Thonschiefer auf; ich 
kenne ihn nur ais schwache Zwischcnschicht im Kalkstein des 
Stanislai-Stollen bei Niewachlów, im Ouarzfels bei den alten 
Bauen hinter dem Johannisschacht in Miedzianagóra , im 
Ouarzfels bei Szyd+owek bei iticlcc, an der Miihle von Po-
duszów unweit Iwanisk unter (^uarzfels, und endlich in mach-
tigeni Massen an dem steijen AYeichselgelłange der Pfelfer-
berge bei Sandomirz. Am letztern Punkte sind die auf dem 
Kopf stelienden theils griinlichen, meistens schwarzen Schie-
ferschichten wieder quarzig, der Thonschiefer mit Glimmer 
reichlich gemengt wie Harzer Grauwackenschiefer und von 
Kalkspathadern nach allen Ilichtungen durchzogen. 

Dichtc, fast ląuchgriine, nicht schicfrige, sehr schwer zer-
sprengbare Gesteine mit zarten Kalkspathadern durchzogen, 
bilden die interessanten Felsen im Opatowka-Thal von Stawo-
szowice bis hinter Międzigór. Ich weifs keinen passenden 
Namen dafiir; manchem dichten Griinstein oder Trapp sieht. 
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nicht vóllig bis zu gelbem Ocker zersetzten Brauueisenstein 
diesei' Kugeln bei einigen Versuchen keine Spur von Schwe-
felsaure auffinden konnte und dennoch um diese Kugeln her-
um in den Hóhlungen, worinnen sie eingewachsen sind, nie-
mals eine Spur von Eisenvitriol oder Gyps bemerken konnte. 
Was diese Strahlkieskugeln aber noch besonders merkwiirdig 
macht, ist die Form ihrer Krystalle, welclie mit der des ge-
meinen Schwefelkies vollkommen iibereinstimmt , obgleich 
der schiiialstrahlige, sternfórmig auseinanderlaufende Bruch 
und die diinnstenglich abgesonderten Stiicke uns zwingen, 
diesen Kies zum Wernerschen Strahlkies zu zahlen. Die Kry-
stalle sind am hauligsten 

das regulare Octaeder mit Seitenkanten-Winkeln von 
109° 28' und 
das Octaeder mit abgestumpftcn Ecken; sehr selten: 

der regelmafsige Wiirfel und das regelmafsige Pentagonal-
Dodccaeder. Diefs scheint einige Beachtung zu verdienen, 
denn dadurch scheint der Streit unter den Mineralogen iiber 
die krystallographisclie Yerbindung oder Trennung des Strahl-
kies mit oder von dem Schwefelkies einigei Aulklarung zu er-
lialten. Es scheint liiimlich zwei verschiedene Stralilliiese zu 
geben. Unser Strahlkies von Kielce, in dem seine Krystall-
formen aus dem Wiirfel sich lierleiten lassen, gehort zum ge-
meinen Schwefelkies, dahingegen der Strahlkies, von Allme-
l ode und von manchen Gangen, dessen Primiirfdrm cin spitzes 
Octaeder mit Seitenkanten - Winkeln von weniger ais 100" 
ist, sieli naturgemafs nicht mit dem Schwefelkies und dem 
Sparkies (Fer sulphure blanc 11.) vercinigeii lafst, w i e S t e f -
f e n s *) gegen flcrnhardi, l ł a u s m a n n und l i a n y mit hin-
reichenden Griinden dargethan hat. 

Unser Strahlkies (Schwefelkies) zeigt ferner an der 
Oberllache seiner octaedrisclien Krystalle, wenn sie etwas 
durch Yerwitterung angegriffen sind, ganz ausgezeichnet ei-
nen vicrfachen Blatterdurchgang, genau parallel den Flachen 
des regelinafsigen Octaeders, und H a n y scheint daher weit 
mehr Becht zu haben, ais andere Mineralogen, wenn er 

*) Handbuch der Orylitognosie Thl. III. S. 168 ff. 
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eigentlicli das Octaeder und nicht den Wiirfel ais Primarge-
stalt des Schwefelkies ansieht. 

Sehr selten fand ich in Brauneisenstein umgewandelte 
Schwefelkies-Dodecaeder auch in dem Ouarzfels eingewacli-
sen und zwar blofs an dem kleinen spitzen Berge Bukówka-
góra, y., Meile siidóstlich von fcelce am W e g e nach Suków. 
Bleiglanz kommt fein eingesprengt im Kalkstein selbst nur 
in der Nahe von Gangep vor , z. B. an Syleowagóra bei 
Chęcin. 

Kupfergriin, crdige und strahlige Kupferlasur lindet. sich 
ebenfalls nur in kleinen Partien im Kalkstein und in der be-
schricbenen Kalkbreccie eingesprengt bei Miedzianka am 
Schlofsberg und Syleowagóra bei Chęcin. 

Untergeordnete Lager und dercn Erzfuhrung. 

$• 24. 

Das Sandomirer Ucbergangsgebirgc ist reich an unter-
geoidneten Lagern , welche durchaus erzluhrend sind. W e -
nige von ihnen sind im Kalkstein oder im Ouarzfels selbst ein-
gescliichtet, sondern die meisten liegen auf den Gebirgsschei-
den dieser beidcn Hauptfelsarten, wodurch die alte Erfah-
rung, dafs metallische Ablagerungen sehr haulig auf Gesteins-
scheiden stattlinden, eine neue Bestatigung erhalt. 

Die Hauptmassen dieser fjager sind aus den sie ein-
schliefsenden Felsarten sichtbar durch Metamorphose entstan-
den, und wenn sie defshalb im Grofsen einander immer sebr 
analog sind, so bieleń sie doch bei specieller Betrachtung 
durch die Mannichfaltigkeit der darinnen auftretenden Mine-
ralien vieles Interesse dar. Eis<yi-, Kupfer- und Bleierze, 
namentlich erstere, sind auf diesen Lagern die herrschenden 
Erzarter und haben schon seit alter Zeit nicht unbetracht-
lichen Bergbau rege gemacht. 

Ich unterscheide unter diesen Lagern 
1) Kupfer- und Bleierz-fiihrende im Uebergangskalkstein 

selbst. 
2) Bleierzlager auf der Gębirgsscheide zwischen Ueber-

gangskalkstein und rothem Sandstein. 
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3) Die Eisensteine und Kupfereizlager auf den Gebirgs-
scheiden zwischen Kalkstein und (luarzfels, yorziiglich 
das zu Miedzianagóra und 

4) iihnliche Lager im Ouarżfelsgebirge selbst. 
Die zuerst genannten Lagerstatten sind die jetzt am we-

nigsten bekannten und ihrer Natur nach etwas schwankend. 
Ich zahle dazu die Lagerstatten von Miedzianka, Oto wianka 
und im Szlachetnagóra bei Miedzianagóra. 

Miedzianka, ein kleines altes Bergdorf, unter der Kóni-
gin BonJi Sforza, Gemahlin Kónig Siegmunds I, von deut-
schen Bergleuten gegriindet, l 1 / , Meile von Chęcin gegen 
Westen, liegt aufUebergangskalkstein, dessen 3 Eelsenspitzen 
sich ziemlich hoch erheben und rund um von rothem Sand-
stein am Fufs umlagert sind. In diesem Kalkstein haben 
schmale Kupfererzlagerstatten in alter Zeit einen Bergbau 
rege gemacht, der mit vielen Unterbrechungen bis 1820, 
aber stets ohne giinstigen Effećt, betrieben worden ist. — 
Die meisten noch offenen Yersuche hat die óstreichische 
Begierung im Anfange des 19ten Jahrhunderts gemacht, und 
durch diese, so wie durch ein in neuerer Zeit von der An-
toni -Stollensohle etwa 15 Lachter tief niedergebrachtes Ab-
teufen scheint es ausgemacht zu seyn, dafs die Hauptlager-
statten der hiesigen Kupfereizlager im Kalkstein selbst sind, 
die gegen Norden conform den Kalksteinschichten fali en. Da-
hingegen ist nicht zu laugnen, dafs aufserdem und vorziiglich 
mit dem tiefern Theresia -Stollen Gatagkliifte liberfahren wur-
den, welche aber sehr unregelmafsig weder in die Lange noch 
in die Tiefe aushaltend sind, und daher cbenfalls nur ais sehr 
alte, dem Ncliengestein gleichzeilige Gangschwarmer zu be-
trachten seyn diirften; die Machtigkeit dieser Lager und 
Gangkliifte ist unbedeutend, etwa 1 bis 12 Zoll, ihre Ausfiil-
lungsmasse ein ausgelóster Kalkstein oder Kalkspalh und 
etwas rother Letten. Der Kalkspath der Gangkliifte ist theils 
mit dem Nebengestein verwachscn, und dann bildet Letten 
mit eingesprengten Kupfererzen das Mittel der Kluft, oder 
umgekehrt bildet der Kalkspath die mittlere Ausfiillung und 
ist an beiden Saalbfindern durch Lettenkliifte vom Kalkstein 
getrennt. Die zum Theil auch in dem Nebengestein einge-
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sprengten , nur selten derb vorkommenden Erze, welche 
stets nur kurze Erzmittel bilden, sind hauptsachlich Kupfer-
griin und Kupferlasur, die letztere theils erdig, schón him-
melblau auf den Kluften angellogcn, theils strahlig, sterhfór-
mig auseinander laufcnd, schóne Zeichnungen im Kalkstein 
bildend oder krystallisirt klcine Drusen formirend. — Das 
Kupfergriin brach auf dem Antoni-Stollen mit Eisenocker und 
fester Kupferschwarze innig verwachsen in derben Massen. 
Seltner fanden sich kleine Nieren von Kupferkies und Fahl-
erz und eingesprengte Spuren von Bleisćhweif und Bleiglanz. 

Dem Miedziankerberg in NO gegeniiber liegt ein anderer 
Kalksteinbcrg, von seinen Bleierzen Otowianka gtnanht. 
Hier ist der Kalkstein von zahlreichen mit Bleiglanz imprag-
nirten, sehr schmalen Kluften nach allen Richtungen durchzo-
gen, so dafs man das Ganze ais eine Art Stockwerk betrach-
ten kann, das in selir alter Zeit mit Feuersetzen gewonnen 
wordcn ist. Noch jetzt ist ein Theil der grofsen ausgebrann-
ten Weitungen offen. 

Endlich finden sich in dem niedern Hugelzug Szlachetna-
góra, der an der siidlichen Seite des Dorfes Miedzianagóra 
liegt, wo im Kalkstein Bleigange aufsetzen, in der Tiefe von 
15 bis 18 Łachter fast horizontale. wenig nach Norden ge-
neigle erzfiihrendc Schichtungsklufte des Kalksteins. Die 
Masse dicser schwachen Lager im Kalkstein besteht aus ro-
them, sandigem Letten, Kalkspath, dichtem, sandigemBraun-
eisenstein von porósem Ansehn mit eingesprengtem Bleiglanz 
und gelber kleinkórniger Zinkblende. Der Mapgel an guten 
Anbriichen hat den dortigen Bau zum Erliegen gebracht, und 
so fehlen jetzt nahere Nachrichten iiber diese sónderbaren 
Laeer. Ein anderes interessantes Vorkommen von Uleierz-o 
lagern auf der Gebirgsscheide zwischen Uebergangskalkstein 
und dem darauf lagernden rotben Sandstein, findet beim Dorfe 
Sczukowskie górki an der Bobrzyck, 1 Meile westlich von 
Kielce, statt. Auch diese sind jetzt nićht mehr im Bau, aber 
dic óstreichische Bergbehórde zu Kielce hat dieselben bis 
zum Jahr 1S09 bebaut. An tleń sudwcśtlichen Abhang des 
dortigen Hiigelzugs, dessen Riicken aus Uebergangskalkstein 
besteht, legt sich darauf rother Sandstein, der am Fufs der 
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Hiigel zu Tage ausgeht. Diesen Sandstein und den damit 
wechselnden rothen Schieferletten durchteufte man mit zwei 
Sehachten (Aloisius und Hiilfe Gottes) in 10 ' / , und in 15 Lr. 
Teufe, bis man den Kalkstein erreichte, und hier fand sich die 
untere Masse des Sandsteins bis auf 1 Lachter machtig so 
mit Bleierzen impragnirt, dafs man diese sogenannten Sand-
orze mit. Yoftheil"gewinncn konnte, und zu dereń Lósung so-
gar den JSlreiJbcth-Stollen heranzutreiben anfing. Nach den 
von diesen Sanderzen noch vorharulenen Ilandstiicken bestand 
das Flótz aus hirsekorngrofsen locker verbundenen Kornern 
von wenig Sand und viel Weifsbleięrz mit dazwischen einge-
wachsenen Kornern von Bljjiglanz. — Hóchst wahrscheinlich 
waren dic Weifsbleierzkórner durch Mctamorphose der Blci-
glanzkórner entstanden. Man mufs dieses ganze interessante 
Flótz, obgleich auf der Gebirgsscheide liegend und in den 
Sandstein eingreifend, dennoch ais Eigenthum des Ueber-
gangsgebirges betrachten, weil im Sandomirer Mittclgebirge 
Bleierze nur cin Eigenthum des Uebergangskalksteins, nic-
nials aber des rothen Sandsteins sind. Eine ahnliche Bewandt-
nifs bat es mit einem Kupferze fiihrenden sandigen Flótz ge-
gehabt, welches die Oestreicher am Abhang des Miedzianker-
bergs mil, dem Antoni-Schacht zwischen rothem Sandstein 
und Uebergangskalkslein getroffen und einige Zeit bebaut 
haben. 

25. 
I)as Miedzianagórer Erzlager. 

Das wichtigste allcr derjenigen Erzlager, welche auf den 
Gebirgsscheideu zwischen Kalkstein und Ouarzfels liegen, ist 
dasjenige, welches schon seit dcm 13ten Jahrhundert im Dorfc 
Miedzianagóra 1 Meile nordwestlich von Kielce bekannt, und 
durch den darauf verluhrlen Kupferbergbau beriihmt ist. Die 
bekannte Erstreckung dieses Lagers betragt, vom óstliclien 
Ende des Dorfes Miedzianagóra gegen Westen iiber den 
Hiigel Ławecznagóra bis jenseits des Dobrzyca - Thals bei 
Borzyce, ungefiihr 3/; Meilen. Weiter gegen Westen kann 
es, nicht bekannt seyn, weil nach dieser Weltgegend hin das 
Uebergangsgebirge von rothem Sandstein iiberlagert wird. 



i I 

der einielnen Gebirgs - Formationen. Y! 

Dahingegen ist die Fortsetzung desselben gegen Osten rom 
Dorfe Miedzianagóra nocli weiter walirscheinlich, wenn gleieli 
noch nicht ausgemittelt. — Die Gebirgsscheide, auf welcher 
jenes Lager liegt, macht zwischen Miedzianagóra und Kostom-
łoty einen nach Norden gekrummten Bogen, lauft am Ko-
stomłoter Wasser herab gegen Niewachlów, zeigt sich weiter 
zwischen Kielce und dem Dorfe Szydłów ek und lindet sich 
weiter óstlieli bei den Dórfern Makoszyce , Beczków und 
Kraynó. In dieser Bichtung mufste also auch das Erzlager 
aufgesucht werden, von dem sich bei Makoszyce und Krayno 
deutliche Spuren iiber Tage zeigen. Das Hauptstreichen des 
Lagers ist von W N W nach OSO in h. 8 des bergmanni-
schen Compasses; weil aber der liegende Kalkstein sehr be-
deutende Wendungen und Biegungen macht, so ist auch das 
specielle Streichen des -Lagers daniach sehr modilicirt. Das 
Fallen ist gegen NON unter Winkeln von 30 bis 45 Grad ge-
richtet, nur auf kurze Distanzen lindet sich ein schwacheres 
und ein starkeres Fallen. Fs rulit iiberall, wo man es durch 
den Bergbau kenneu lernte, auf dem schon oben beschi'iebeneu 
Kalkschiefer auf, der etwa 2 bis 4 Fufs machtig die oberste 
Schicht des dortigen Uebergangskalksteins ausmacht. Im Han-
genden hingegen ist es bedeckt mit dem ebenfalls schon be-
schriebenen (^uarzfels, der weifse, glimmrige, schiefrigeLetten-
scliichten, sehr selten Thonschieferschichten zwischen sich 
einschliefst. Die Machtigkeit des Lagers ist aufserordentlieh 
veranderlich; es gibt Punkte, wo der hangcnde Ouarzfels fast 
den liegenden Kalkstein beriihrt, zwischen welche das La-
ger nur ais eine sehmale taubeLettenschicht existirt, und um-
gekehrt wieder andere Punkte, wo die rechtwinklich vom Lie-
genden bis zum Hangenden gemessene Machtigkeit fast 15 
Lachter betragt, wie unter andern im Stanislai-Schacht; ja 
óstlich vom Johannisschacht der Sigismundi - Grube zu Mie-
dzianagóra sclieint sie noch viel grófser zu seyn , weil der 
liegende Kalkstein in seinem Streichen sehr gegen Siiden zu-
riickgedrangt wird. Die mittlere Machtigkeit des Lagers kann 
aber siclier zu 2 bis 3 Lachtern gerechnct werden. 

Die innere Natur und Zusammensetzung dieses Lagers 
ist hoclist interessant und mannichfaltig. Es besteht aus mach-
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tigen Schichten yon mannichfaltigem Letten und mćrglicheil 
Kalksteinen, welche einerseits nichts Anderes ais metamorpho-
sirte Schichten des liegenden Kalksteingebirgs, und anderer-
seits Modilicationen des hangenden Kieselgebirgs und seiner 
untergeordńeten Thonschieferjagen sind. W e r diefs Gewirre 
von Flótzlagen nur auf einzelnen Punkten und fluchlig sieht, 
kann uninóglich gląubenv dafs in ihrer Aufeinanderfolge einige 
Megelmafsigkeit herrsche. Diefs zu erkennen ist erst in neue-
rer Zeit durch regelmafsig betriebenen Grubenbau, und die 
Combination der einzelnen Durchschnitte móglich gewor-
den. *) Daraus hat sich ergeben, dafs das Lager im Allge-
meinen aus 5 wesentlich yerschiedenen Massen oder Haupt-
lagen zusammengesetzt ist, die in eiiier bestimmten Beihen-
folge auf einander ruhen. Zunachst auf dem Halkschiefer 
im Liegenden rulit eine S(chicht von kalkigem, aschgrauem 
und scliwarzlichgrauem Letten, der ofFenbar durch seinen 
Kalkgehalt schwarze gliiiizende Ablosungen und mitunter 
schiefrige Textur verrath, dafs er nichts Anderes ais ein um-
gewandeltcr Kalkschiefer ist. Diese graue Lettenschicht exi-
stirt fast iiberall, wenn auch oft nul' von wenigen ZollenMiich-
tigkeit, und ist fiir den Bergmann von der glófsten Wichtig-
keit, weil sie die wichtigstcn Kupfererze fiihrt. W o sie erz-
fiihrend erscheint, steigt ihre Machtigkeit bis zu 5 und 
6 Fufs, ist aber darin in sehr kurzeń Entfernungen sehr ver-
anderlich. Ueber diesem grauen kupfererzfiihrenden Letten 
folgt sodann in der Begel eine Schicht, welche der liiesige 
Bergmann M e r g e l nennt. Dieser ist ein gelblichgrauer, 
initunter braun und róthlich gelleckter, oft jioróser, merg-
licher Kalkstein, der meist Kliifte und Drusen yon weifsem 
lialkspath in sich schliefst. Dieser Mergel hat da, wo das 
Lager yorziiglich erzfiihrend isl , nur unbedeutende Machtig-
keit von einigen Jufsen, hingegen anderwarts steigt seine 

*) Welche sonderbare und gan/. falsche Ansicht bei fliichtiger 
Betrarhtung ein selbst angeschcner Mineralog friiher von die-
ser Lagerstiitte auffafste , geht aus der Beschreibung derselben 
hervor, die der verewigte Bar sten in die neuen Scbriften 
der Gesellschaft naturforscliender Freunde zu Berlin, 2ter Thl. 
S. 212 fF., einriickcn liefs. 
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Machtigkeit, wie z. B. beim Johannisschacht, auf yiele Lachter, 
und dann yerdi angt er im Ilangenden und Liegenden die Erz-
fiilirung fast ganz. Zwischen dem grauen Ijetten und dem 
Mergel sind nur auf einzelnen Punkten einige rothe und 
schwarze Lettenlagen yorgekonunen, mit denen unbedeutende 
Ablagerungen von kupferhaltigem Brauneisenstein yerbunden 
waren, ais z. B. im Fiirstenbau westlich vom Karoli-Schacht 
iiber der 3ten Laufsohle, 32 Lachter unter fage , oder zwi-
schen der ersten und 3ten 1 laufsohle im Stanislai-Schacht. 
Ebenso ist dieser-Mergel selbst nur auf einem einzigen Punkte 
erzfiihrend angetroffen worden, nanilich in circa 15 Lachter 
Teufe unter Tage zwischen dem Stanislai- und alten Katlia-
riną-Schacht. Hier brach in der machtigen Mergelmasse 
Kupfergriin, Malachit und Kupferlasur eingesprengt und in 
unregelmafsigcn Kluften ein, welche nach den weitliiuftigen 
aber sehr unregelmafsigcn alten Kathariner-Bauen zu urthei-
len, in friiherer Zeit nicht ganz unbctrachtliche Erzquanten 
gesthuttet haben mógen. Ueber diesem sogenannten Mergel 
folgt in der Kegel die 3te Flótzlage , welche von den hiesi-
gen Bergleuten den sonderbaren Namen F l ó t z a s c h e erlial-
ten hat. Diese Schicht von sehr yariabler Machtigkeit ist im 
trocknen Zustand fast schwimmend leicht, und besteht aus 
einem ganz eigenthumlichen Gemenge von Eisenockern und 
kohlensaurem Kalk. Ockergelb ist die herrschende Farbę, 
doch ist sie eben so hiiufig auch braun und roih gefleckt und 
zuweilen ganz ziegelroth. Kupfergriin, Malachit und Kupfer-
lasur sind darinnen haufig eingesprengt, seltner in grófsern 
Knollen eingewaclisen; die Masse hiilt aber selbst dann, wenn 
man keine Kupfererze darinnen eingesprengt sieht, lb is4pCt . 
Kupfer, welchcs chemisch in der Masse wahrscheinlich ais 
scliwarzes Kupferoxyd vertheilt seyn mag. Diese sogenannte 
Flótzasche stelit mit dem Mergel in der niichsten Yerwandt-
schaft, yertritt hier und da seine Stelle, wie z. B. zwischen 
deni Karoli- und Johannis-Schacht iiber dem 3ten Lauf, oder 
der Mergel ist zwischen 2 Flótzaschenschichten eingeschlos-
sen, wie im Johannis-Schacht selbst, oder fehlt zuweilen ganz 
wie auf dem Querschlag in der 3ten liaufsohle zwischen dem 
Karoli- und Barbara-Schaclit. Ueber der Flótzasche folgt die 
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4te aus mannichfaltigen Lettenschichten zusammengesetzte 
Abtheilung des Lagers. In der Regel folgen von unten 
nach oben gezahlt schwarzer Letten, gelber Letten, Eisen-
stein, hunter Letten und rother Letten iibereinander. Alle 
diese in ihren Farben sehr veranderlichen, dem Wernerschen 
Ijunten Thon oft nahe kommenden Lettenarten zeigen keinen 
kalkigen Chai*akter inehr, wie die tiefern Sehichten, sondern 
einen reinern, kieslich' thonigen Charakter; es scheint sicher, 
dafs ihr jetziger Zustand nicht ihr urspriinglicher ist, sondern 
dafs sie durch Umwandlung aus gewissen Schichten des Uebei--
gangsquarzfels und besonders dessen thonschieferartiger Zwi-
schenschichten entstanden sind. Die (^uarzbildung hat tief 
in dieselben eingegriffen, denn nicht allein werden dieselben 
nach dem hangenden (^uarzfels herauf immer sandiger, son-
dern sie sind auch mit eckigen Kornern von (^uarzfels stark 
gemengt, und grofse ()uarz - oder Kieselkeile, mitunter laeh-
termaehtig, finden sich in den Lcttenmassen eingeschlossen. 
Es ist viel wahrscheinlicher, dafs diese Kieselmassen hier an 
Ort und Stelle gebildet und der Umwandlung blofs wegen 
ihrer reinen Kieselnatur entgangen sind, ais dafs sie spater 
aus dem hangenden (^uarzfels erst hcrabgesunken waren, 
weil man namlich in ihrer Nahe durchaus keine Zerriittung 
der iibrigen Lagermasse bemerken kann. Der schwarze Let-
ten zunachst iiber der Flotzasche fiihrt mitunter noch ge-
schwefelte Kupfererze, doch bei Weitem weniger ais der 
liegende graue Letten; der gelbe, bunte und rothe lietten, 
meist von sehr fetter Consistenz, auch hier und da eine Art von 
Umbra und Gelberde einschliefsend, formirt die Hauptlager-
statte der hiesigen Eisensteine. Endlich folgt iiber diesen 
eisensteinreichenLettenschichten ein weifser, sandiger, glimm-
liger und etwas schiefriger Letten , der in den das ganze 
Lager bedeckenden Quarzfels allmahlich iibergeht, und mit 
ihm wechselt, offenbar nur durch Zersetzung des letztern 
entstanden ist , und durchaus oluie Erze angetroffen wird. 

Von der jezt aufgestellten Regel in der Zusammensetzung 
dieses Lagers, zu dem ich in ahnlichen Gebirgsmassen kein 
Analogon kenne, linden allerdings órtliche Ausnahmen statt, 
welche ich hier nicht weiter beruhre, weil sie zwar fiir den 

prak-
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praktischen Bergmann , aber nicht fiir den Geognosten in-
teressant seyn kónnen, und ihre Aufzahlung die Schilderung 
des Ganzen mehr verdunkeln ais erlautern wiirde. Dage-
gen mufs ich die Erzfiihrung dieses Lagers noch etwas 
naher hetrachten. *) 

Die Kupfererze, welche hier yorkommen, sind von zweier-
lei Natur: 

geschwefelte und 
oxydirte. 

Die erstern sind die Haupterze, aus denen die letztern, wie 
es scheint, nur durch Uinwandlung, wenigstens zum grófsten 
Theil spater gebildet wurden. 

Auf der erzfiihrenden grauen Lettenschicht z,wischen 
Kalkschiefer und Mergel sind die geschwefelten Erze zu 
Hause, und diese sind 

d i c h t e s K u p f e r g l a s e r z und 
K u p f e r s c h w a r z e . 

Das hicsige diclite Kupferglaserz unterscheidet sich von dem 
ausaezeichneten aus Sibirien, Kornwallis und Mannsfeld im-
mer durch Mangel an yólliger Gesclnneidigkeit, durch gro-
fsere Hartę und Spródigkeit; eben so ist es auch, chemisch 
gcnommen, nicht reines Schwefelkupfer, wie andercs Kupfer-
glaserz, sondern es halt immer nicht unansehnliche Quan-
titiiten von Arsenik , Schwefel - Eisen und etwas Zink bei-
gemengt, so dafs es streng genommen nur ais eine wahre 
Mittelbildung zwischen Kupferglaserz und Fahlerz betrach-
tet werden kann. Ein Theil desselben, welcher yorztiglich 

*) Auf eine ganz genaue oryhtognostische Beschreibung aller der 
mannichfaltigen Mineralien und ilirer Varietaten, welche die-
ses Lager darbietet, lasse ich mich hier nicht ein, donn mein 
Freund, IIr. Inspector B i d d e , der dieses Lager ais Berg-
mann schon neun Jahre lang genau beobachtet hat, hat alle 
hiesigen Vorkenntnisse speciell beschrieben, woriiber scin 
Werk: U e b e r d i e U eb e r gan gsgel> i r gs f orina t i o 11 im 
K ó n i g r e i c h P o 1 e n , n e b s t e i n e r U e b e r s i c h t sammt-
l i c h e r G e b i r g s f o r j n a t i o n e n i 11 P o l e n , u n d e i n e r 
A u f s t e l l u n g d e r d a r i n v o r k o in m e n d en M i n e r a -
l i e n , naliern Aufschlufs geben wird. 

Pbsck, geognost. Bcschr«ib. Ton PO len, I . (J 
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friiher im dichten Brauneisenstein eingewaclisen Yorkam, 
und hier eisenschiissig Fahlerz genannt wurde, diirfte dem 
letztern schon ganz angehóren. 

D i e K u p f e r s c h w i i r z e , welche so ausgezeichnet und 
in so grofsen Massen ais hier auf keinem andern ihrer 
Fundorte vorgekommcn ist, ist wohl siclier aus Zersetzung 
des Kupferglanzes entstanden, und es linden sich hier aus-
gezeichnete Mittelbildungen zwischen beiden. Im hóchsten 
Grade ihrer Ausbildung erscheint die hiesige Kupferscliwarze 
voll ig staubartig, Yon dunkclschwarzlich - indigblauer Farbę. 
Dann ist der Schwefelgehalt aus ihr ganzlieh verschwun-
den, und sie ist dann (einige unwesentliche Nebenbestar.d-
theile abgerechńet) nichts Andei-es ais eiu reines natiirliches 
schwarzes Kupferoxyd. 

Kupferkies, das gemeinsle aller Kupfererze, ist auf die-
sem Lager nur ais Seltenheit in ganz kleinen Partien Yorge-
kommen, und seine Abwesenheit geliórt zum Charakter des-
selben. Dahingegen bricht mit diesen Kupfererzen fast stets 
Schwefelkies, der zum grofsten Theil so fein in der Letten-
masse Yertheilt ist, dafs er erst bei der Aufbereitung sicht-
bar wird; docli schcidet er sich auch in grófsern Massen 
aus, und dann erscheint er meist ais Leberkies und Strahl-
kies, zerfressen, mit Kupfergehak durchdrungen, oder in 
besondern aufsern Gestalten. Durch die Yerwitterung des 
Schwefelkieses wird die Bildung des Ifupfer- und Zinkyi-
tińols bcdingt, welche sich auf diesem Lager namentlich in 
alten Bauen stelir oft erzeugen. Fast eben so hiiulig ais der 
Schwefelkies bricht in den grauen und schwarzen Letten 
mit den Kupfererzen zusammen eine eigenthiimliche, zellig-
lochrige, selten derbe, feinkornige gelbe Z i n k b l e n d e , wel-
che scliwer zu erkennen ist, sich aber dem Hiittenmann 
beim Schmelzprocefs ais ein unwillkommner Gast gar sehr 
leicht offenbart. *) In fruherer Zeit, ais unter Kónig Sta-

Ycrsclimelzung dieser blendigon Kupfcrer/e bildet sieli iin 
Ofenscliaeht ais Ofenbruch eine so ausgezeiclinete grofsbliitt-
rige braune und gelbe Zinliblende, dafs sie von der natiir-
lichen niclit zu unterscheiden ist. 
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nislaw August der General Soldenhof den hiesigen Berg-
Lau betrieb, bat man zu Miedzianagóra ein sogenanntes Me-
ta 11 e r z oder M e s s i n g e r z gefórdert, aus welcheni man un-
mittelbar eine Art von schlecliter Metallspeise erscbmolz, aus 
der Kanonen , Glockcn und eine noch vorhandene Biiste 
des Kónigs gegossen wurden. Es ist mir wahrscheinlich, 
dafs jencs Erz ein Geincnge von eisenschiissigem Fahlerz 
und jener Zinkblende war. Die altern Nachrichten von 
Kar s ten und L a r o s i geben mit Bestimmtheit an, dafs 
auch Gallmey oder Z i n k s p ą t h in Miedzianagóra vorge-
kommen seyen. Diese miissen in den obern Teufen yorge-
kommen seyn, denn in den tiefern jetzigen Bauen habe ich 
davon nie etwas geselien. 

Viel seltner ais Ilupferglanz und Kupferschwarze fin-
den sich 

gediegen Kupfer und 
Rothkupfererz. 

Das erstere ist in langgezogenen Octaedern, meist reihen-
fórmig aufeinander gewachsen, seltner drath- und haarfór-
mig im grauen Letten, oder in dichter gelbrother Flótz - , 
asehe oder in Brauneisenstein eingewachsen. Das noch selt-
nere Rothkupfererz findet sich in kleinen und selir kleinen 
Octaedern im schwarzen Letten eingewachsen; derbe Stiicke 
davon haben sich nur sehr selten westlich vom Stanislai-
Scbacht gefunden. *) 

Die oxydirten oder gesiiuerten Kupfererze dieses La-
gers, welche vorziiglich im Mergel und in der sogenannten 
Flótzasche, viel seltner in dem grauen und schwarzen Let-
ten yorkommen, sind 

Malachit, 
Kupferlasur, 
Kupfergriin und 
Eisenschiissig Kupferginin. 

Der Malachit, von welchem in der Nahe des Johannisschachts 

*) Ich sali ein solches in der Sannnlung des Hrn. Gubernialrath 
von B i l l in Wieliczka, der vor 1809 den Bergbau urn Kielce 
dirigirte. 

6 * 
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ehemals ansehnliehe f)uantitaten gewonnen worden seyn sol-
len, bricht nur in der Flót/asehe; es ist fasriger Malachit, 
manchmal in schonen nadelfórmigen Krystallen biischel - und 
nierformig zusammen gruppirt; nur vor Kurzem fand sich 
ais Seltenheit dichter Malachit von nierfórmiger und grofs-
traubiger aufserer Gestalt. 

Die Kupferlasur ist theils von der erdigen Art, auf 
Kliiften angellogen und in erbsengrofsen rundlichen Kornern 
im schwarzen Letten eingeknetet , theils ist es strahlige 
Kupferlasur, meist in sehr kleinen undeutlichen Krystallen 
auf den Kliiften und in den kleinen Drusen - Lóchern der 
Flótzasche und des Mergels, seltner auf dichtem Braun-
eisenstein aufgewachsen. 

In den kupfererzfiihrenden Schichten dieses Lagers sind 
ferner noch ais seltene Fremdlinge einige andere Wlineralien 
bekannt. Dazu gehórt 

1) feinkorniger B l e i g l a n z , der sich fast immer ais 
spiesglanzreicher B l e i s c h w e i f darstellt. Er bat sich 
auf einigen Punkten des Lagers, aber nirgends mit Aus-
dauer im Mergel, in einer hornsteinahnlichen Mergel-
masse und auch im Letten eingemengt gefunden. 

2) Strahliger Schwerspath oder sogenannter B o l o g n e -
s e r S p a t h ein einzigesmal in kleinen spharoidischen 
Niei^en im schwarzen Letten unweit des Stanislai-Schacht. 

3) A r r a g o n in nadelfórmigen Krystallen, ebenfalls nur 
in wenigen Handstiicken gefunden. 

4) A l l o p h a n . Er brach in dem sogenannten Mergel auf 
den alten Kathariner-Bauen in ansehnlicher Menge, und 
seine mannichfaltigen Yarietaten von ganz eigenthiim-
licher Gestaltung sind schon von Urn. B1 ó d e in 
S t e f f e n s Handbuch der Oryktognosie 4 Thl. S.485fV. 
so ausfiihrlicb beschrieben, dafs ich mich damit nicht 
auf/.uhalten brauche. 

Die zweitc Erzfamilie, welche diesem Lagcr yorziig-
lich in dessen obern Lagen angehórt, ist die der Eisen-
steine. Sie bilden im Grofsen zwar eigene Lagen, allein 
man mufs sich nicht vorstellen, dafs eine bestimmte Lage 
nur allein aus Eisenstein in continuo bestehe, sondern alle 
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polnischen Eisensteinlager im Uebergangsgebirge und selbst 
mehrere im Flótzgebirge haben das Eigenthumliche, dafs 
der Eisenstein spharoidische Massen und Knollen bildet, 
welche unregelmafsig in der machtigen Lettenmasse dieser 
Lagerstatten, theils naher, theils entfernter an und von einander 
eingeschlossen sind. Diese Spharoiden sind im Innern meist 
concentrisch schalig gebildet, oft aus Lagen ganz yerschie-
dener Eisensteine zusammengesetzt, und haben im Innci-n 
gewohnlich eine Hóhlung, welche mit Letten, oder Wasser 
ausgefiillt oder ganz leer ist. Die Grófse derselben wecli-
selt von Faustgrófse bis zu Massen von vielen Kubiklach-
tern, wo sodann die Machtigkeit der Eisensteinanbriiche 
auch bis iiber 2 Lachter betragt, und das ganze Flotz schein-
bar ans Eisenstein besteht, weil man, ehe der Abbau sol-
cher grofsen Nieren vollendet ist, dieselben nicht iibersehen 
kann. Dcfshalb sind die Anbriiche auf solchen Lagern nicht 
bestandig, und zugleich finden sich auch auf ziemlich lange 
Distanzen ganz taube Mittel, wo der Letten kaum Spuren 
von Eisenstein aufzuweisen hat. Das Miedzianagórer Erz-
lager ist unter den in neuern Zeiten bebauten dasjenige, 
welches die grolste Mannichfaltigkcit und den grófsten Reich-
thum an Eisenstein bei der grófsten Unbestandigkeit der 
Erzmittel dargeboten hat. B r a u n e i s e n s t e i n ist auf die-
sem Lager die Ilauptgatlung. In dieseni Eisenstein kommt 
oft theils in derbcn Partien, tlieils ais Ueberzug auf Kliif-
ten ein cigenthumliclies Minerał vor, welches chemisch ge-
nommen ein sehr ausgezeichnetes Thon - Kieselhydrat ist, 
und sich dem Allophan anschliefst. Es ist weifs oder von 
Eisenocker gelblich gefarbt, derb, flachmuschlich, Aveich, 
zerknistert im Wasser wie Boi , hat fettigglanzenden Strich 
und scheint zwischen Speckstein, Steinmark und Halbopal 
in der Mitte zu stehen. Es ist hochst wahrscheinlich durch 
Metamorphose entstanden. Der gemeine dichte Brauneisen-
stein yerlauft sich einerseits in einen jaspisartigen, andrer-
seits wird er eckigkornig abgesondert, so dafs er bei der 
Gewinnung bei jedem Hieb mit der Keilhaue in scharfe 
eckige Kórner zerfallt, dereń Absonderungsflachen mit ei-
nem schwarzen manganhaltigen Anflug belegt sind. Der 
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kórnige Brauneisenstein macht ferner einen Uebergang in 
braunen Thoneisenstein, und es existirt sowohl auf diesen 
Lagern ais auf Flótzen im weifsen Sandsteingebirge eine ei-
genthiimliche Gattung oder Art von Eisenstein, die voll-
komnien das Mittel zwischen Brauneisenstein und Thonei-
senstein halt, und zu keiner von diesen Gattungen gezahlt 
werden kann, wenn man diese nicht zu weit ausdehnen, 
oder im Sinne der neuern mineralogischen Schulen alle 
amorphischen Mineralien gewaltsam in den Rahmen mathema-
tisch fixirter Gattungen hineinzwingen, oder blofs ais in-
constante Yerbindungen anderer Mincralmassen, die nach 
chemischen festen Mischungsverhaltnissen zusammengesctzt 
sind ( B e r z e l i u s zusammengeflossene Mineralien), betrach-
ten will. 

Mit dem dichten Brauneisenstein verbindet sich zugleich 
ziemlich innig ein rother schiefriger Eisenstein, der aber 
durch seinen yorwaltenden Kieselgchalt und die óftern Ver-
anderungen seines Eisengehalts, so wie durch fettig glanzende 
Ablosungskliifte beweist, dafs er eigentlich nur ein mit rothem 
Eisenoxyd iibersetzter Letten ist, daher er immer nur an der 
Oberłlache der Brauneisenstein - Nieren erscheint. 

Der fasrige Brauneisenstein oder Glaskopf erscheint in 
den Hóhlungen der grolsen concentrischen Nieren fast stets, 
und wenn gleich seine (^uantitat nicht der der dichten Art 
gleich kommt, so bildet er doch mitunter ansehnliche bis 6 
Zoll starkę Lagen. Gewóhnlich zeigt er nierenfórmige Ober-
łlache, und nur in der letzten Zeit hat er sich, beim Johannis-
schacht in Miedzianagóra in aufserordentlich mannichfaltig 
andern stalaktitischen aufsern Gestalten gefunden, fiir welche 
die W e r n e r ' s c h e n Benennungen nicht ausreichen wol-
len. Er ahnelt darinnen besonders den interessanten und be-
kannten Gestalten des Brauneisensteins von Sirk und Zeleznik 
in Ungarn. 

Seltner erscheinen zugleich ockriger, schaliger und haar-
formiger Brauneisenstein H a u s m a n n s ; unter diesen der 
schalige sehr ausgezeichnet und nicht sehrselten, der haar-
formige aber nur in kleinen Partien. Zuweilen zeigen sich 
iiber dein braunen Glaskopf auch Lagen, welche fiir U l i -
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m a n n s S t i l p n o s i d e r i t ( H a u s m a n n s schlackigen Braun-
eisenstein oder B r e i t h a u p t s Pecheisenerz) anerkannt wer-
den miissen. 

Nachst Brauneisenstein und seinen Uebergangen in Tlion-
eisenstein kommt auf dicsen Łdgern R o t h e i s e n s t e i n vor, 
meist dicht, seltner fasrig mit Glaskopfstructur, dann aber 
zuweilen so stark metallisch glanzend, und dunkel eisen-
schwarz, dajs er zu W e r n e r s stanglichem Eisenglanz ge-
zahlt werden kann. Sehr oft sind aufserlich hier dichter 
Braun- und Rotheisenstein von so abnlicher Farbę, dafs nur 
erst der gelbe oder rothe Strich entscheidet, zu wplcher Gat-
tung man ihn zahlen miisse. Am interessantestcn aber ist die 
Erscheinung, dafs in den concentrisch schaligen Nieren 
hóchst schwache, oft nur messerriickendicke Schicliten von 
fasrigem Braun - und Botheisenstein drei , vier und mehr-
mai miteinandcr abwechseln, also eine auffallige schnell wech-
selnde Bildung von Eisenoxydhydraten und reinem Eisenoxyd 
beweisen. 

Zu den seltnern, aber sehr interessanten Yorkoinmnissen 
gehóren ferner der Py r o si d e r i t und L ep i d o k r o k i t, die 
erst im Jahre 1825 zuerst in Ławecznagóra, dann aber noch 
viel ausgezeichneter beim Johannisschacht in Miedzianagóra 
aufgefunden Avorden. Diese Eisensteine, welche U11 m a n n 
nach ihrem Yorkommen im Nassauischen, ebenfalls auf Gan-
gen und Lagern im Uebergangsgebirge zuerst ais Gattungen 
fixirt hat, sind hier in weit grófsern und ausgezeichneteren 
Massen ais auf ihren friihernFundorten vorgekommen. H a u s -
m a n n hat bcide unter dem Namen B u b i n g l i m m e r und 
f a s r i g - s c h u p p i g e r B r a u n e i s e n s t e i n mit der Gattung 
des B r a u n e i s e n s t e i n s vcrbunden , weil die damit bis 
jetzt angestellten Analysen ebenfalls nur Eisenoxyd und Was-
ser ais Bestandtheile nachgewiesen haben. S t e f f e n s ist 
ziemlich derselben Meinung, und betrachtet den Lepido-
krokit gar nur ais einc Mittelbildung zwischen fasrigem 
Brauneisenstein und braunem Eisenrahm W e r n e r s . Die 
hiesigen Vorkommnisse haben mich aber iiberzeugt, dafs 
diese Verbindung nicht naturgemafs ist, sondern dafs beide 
Mineralien zusammen eine eigene und wohl scharf begranzte 
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Gattung bilden, von welcher der Rubinglimmer oder Py-
rosiderit die blattrigc, und der Lepidokrokit die fasrige Art 
formiren. Schon die Krystalle deuten darauf und auf eine 
Trennung von Brauneisenstein hin, und es hat mir geschie-
nen, dafs die eigentliclie Form der Krystalle des Rubin-
glimmers ein sehr flaches Rhomboeder seyn mag. Das an-
derwarts beobachtetc Zusammenvorkommen mit Brauneisen-
stein ist nicht entscheidend; denn hier ist vielmehr sehr 
ausgezeichnet , dafs beide Arten mit Rotheisenstein und 
W a d in viel innigerer Verwandtschaft stehen, da sie nur 
mit diesen in steter unmittelbarer Abwechslung und Yerbin-
dung erscheinen. Beide wechseln entwe^er in diinnen La-
gen mit fasrigem Botheisenstein und fasrigem W a d , oder 
sie durchziehcn in hóchst zarten Schniirchen den erdigen 
W a d , oder der Lepidokrokit tritt in den Hóhlungen der 
Eisensteinnieren ais jiingstes Erzeugnifs iiber dcm rothen 
Glaskopf auf, wo er entweder einzelne kleine aufgetropfte 
Kugelscgmente bildet, oder in faustgrolsen Partien von knol-
liger oder sehr łlach nierfórniiger Gestalt wie hingellossen 
scheint, zuweilen mit einzelnen kleinenTropfen von rothem 
Glaskopf wieder bedeckt. Eine vorlaulige chemischc Prii-
fung hat mir einen bedeulendcn Gehalt von Manganoxyd 
darinnen gezeigt, und ich liege also gegen die bisherigen 
Analysen vom Lepidokrokit noch manches Mifstrauen. Wah-
rer W e r n e r ' s c h e r Brauneisenrahm ist damit hier nie vor-
gekommen. Selten nur, aber sehr ausgezeichnet fand sich 
1'erner 18'20 zu Miedzianagóra der stalaktitischc Braunglas-
kopf mit ansehnlichen Partien von E i s e n s i n t e r W r . , 
H a u s m a n n s 1' i k t i z i t oder B r e i t h a u p t s K o l o j) h o n -
e i s e n e r z iiberllosscn, der von S t e f f e n s ganz falsch mit 
H a u s m a n n s s c h l a c k i g e m B r a u n e i s e n s t e i n oder 
U l l m a n n s S l i lp n o s i d e r i t yerbunden worden ist ; eine 
liocbft ausgezeichnete sinterarlige Bildung, fur w ciche daher 
auch der W e r n e r s c h e Name Eisensinter der passendste 
ist, und die sich hier ohne allcn Zweilel aus dem Brauneisen-
stein durch eine spatere, vermuthlich mittelst schwefelsaurem 
Wasser erlolgte chemisehe Losung ausgeschieden oder aus-
gesintert hat. 
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Mit der Familie der Eisenerze sind endlicli auf diesen 
Ijagern noch sehr interessante M a n g a n e r z e verbunden. *) 
Der s t r a h l i g e G r a u b r a u n s t e i n W . (Prismatoidisches 
Manganerz. Mohs oder bestimmter das strahlig fasrige 
Weichmanganerz B r e i t h a u p t s ) findet sich in kleinen na-
delfórmigen Krystallen auf den Kluftlliichen des Brauneisen-
steins oder in kleinen Hóhlungen desselben, selten nur ist. 
es zu grófsern derben Partien vereinigt. Haufiger ist e r -
d i g e r G r a u b r a u n s t e i n dem Brauneisenstein innig bei -
gemengt, und scheidet sich partienweis ganz rein dazwischen 
aus. So wie diese Gattung der Manganerze hier geognostisch 
an den Brauneisenstein gebunden ist, so erscheint umgekelirt 
auf denjenigen Punkten der hiesigen Eisensteinlager, wo sich 
der rothe Eisenstein einlindet, damit in Gesellschaft der 
d i c h t e S c h w a r z b r a u n s t c i n W r . ( Schwarzmanganerz 
B r e i t l i a u p t ) , der sich in W e r n e r s dichten und fasrigen 
S c l i w a rz c i s c n s t c i n ( B r e i t h a u p t s Hartmanganerz) ver-
ljiuft. Hie und da im Innern der holilen Eisensteinnieren er-
scheint ais jiingste Bildung iiclites v e r h a r t e t e s W a d 
(Jam es on) , das einerseits in e r d i g e s Wad sich yerlauft, 
andcrerseits Neigung zum fasrigen Bruch zeigt, niernals aber 
schuppig wie W c m e r s B r a u n e i s e n r a h m ist. Endlich auf den-
jenigen Punkten des Miedzianagórer Erzlagers, wo in neuster 
Zeit Lepidokrokit und Rubinglimmer sich so ausgezeichnet 
und in bedeutendcn Partien gefunden haben, tritt mit ihnen 
stets in Gesellschaft ein M a n g a n e r z auf, welches solche 
Eigenlhumlichkciten zeigt, dafs es wohl ais eine besondere 
Gattung zwischen W a d und Schwarzmanganerz zu betrach-
ten seyn diirfte. Es ist eisen- und blaulichschwarz, farbt 
stark ab und wird durch den Strich etwas fettigglanzend. 

*) Die grofse Vcrnirrung, welche in den lnineralogischcn Lehr-
biichern noch iiber die Manganerze lierrscht , habc ich hier-
bci reclit deutlich erkannt. Vor7.iigIich diirften die bisherigen 
Charalitcristilien von W a d und Schwarzmanganerz entweder 
nicht vollst;indig genug seyn, oder es fehlt zwischen bciden 
noch eine besondere Gattung, die hier in ausgezeichncten 
Varictiiten vorliam. 
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Die eine Varietat desselben erscheint in hóchst zarten, un-
regelmafsig krumschalig gebogenen, mitunter verworrenen 
Blattern, die locker iibereinander gehauft sind, zwischen 
sich schwarze staubartigc Partien desselben Minerals ein-
schliefsen, und von hóchst zarten Schniirchcn von Lepido-
krokit durchzogen werden. Die sclialigen Absonderungs-
stiicke scheinen Neigung zur zartfasrigen Textur zu haben, 
und dabei ist das Ganze zerreiblich, sehr spróde und fast 
schwimmend leieht. Die zweite und grófsere Partien bil-
dende Yarietat ist von derselben Farbę , bricht derb , im 
Bruche flachmuschlich, fast eben, ohne Glanz, weich und 
schwerer ais jene A r t ; dabei ist sie ausgezeichnet dick-
schalig abgesondert, jede Absonderungsflache flachnierfór-
mig, und diese so wie die nierfórmige Oberflache der derbcn 
Partien starkglanzend von ausgezeichnetem Glasglanz, und 
stellenweis so blaulich schillernd, wie manches schlechte 
griine Bouteillenglas. Diefs gibt dem Minerał ein ganz ei-
genthiimliches Ansehn, und wenn auch nicht zu verkennen 
ist, dafs sich die zuerst beschriebenc Art ans fasrige Wad 
anschliefst, so ist es mir doch wegen jenem Absonderungs-
verhaltnifs, und wegen der dunkelśchwarzen Farbę wahr-
scheinlich, dafs das Minerał vom eigentlichen Wad getrennt. 
werden miisse. 

26. 

Nach der speciellen Beschreibung dieses nichtigsten und 
am meisten bekannten Erzlagers zu Miedzianagóra sind noch 
die iibrigen bekannten Jjager zwischen Uebergangskalkstein 
und Ouai'zfels oder Grauwacke kurz aufzufuhren, welche im 
Ganzen dieselben Erscheinungen wie jenes darbieten wer-
den , jetzt aber nicht bergmannisch bebaut werden, also 
auch nur unvollst£indig bekannt sind, von donen man aber 
durch den iiltern darauf verfiihrten Bergbau weifs, dafs sie 
keine Kupfererzc, sondern blofs Eisensteine und namentlich 
Braueisenstein in Gesellschaft derselben Lettenarten wie in 
Miedzianagóra fithren. Zu diesen Lagern gehórcn: 

1) das auf Swiniagóra bei Daleszyce, worauf westlich 
von der Stadt Daleszyce ein h. 5 streichender, 60 Schritt 
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breiter und % Meile langer alter Pingenzug liegt. Es hat 
ebenfalls Kalkstein zum Liegenden und (^uarzfels zum Han-
genden; 

2) siidlich vom Dorfe Sieraków, eine Meile ostlich von 
Daleszyce findet sich die Fortsetzung jenes Lagers. Der 
daraufliegende alte JBergbau wird von den Bauern Krzemion-
kagpra genannt, streicht h. 7 und ist 5/8 Meilen lang. 

3) Eine Yiertelmeile von Marzysz gegen Siiden auf dem 
Wege nach Radomice lindet sich ein ahnliches Lager auf 
einer Gebirgsscheide und zieht sich, nach dem alten Bergbau 
zu urtlieilen, (iOO Scliritt gegen Osten gegen Znojów hin. 

4) Siidlich vom Dorfe Makoszyn auf der Strafse von 
Kielce nach Łagów ist ebenfalls ehedem ein solches Eisen-
steinlager bebaut worden, das aber, nach der nórdlichen 
Schichtung der Felsmassen zu urtheilen, auf Quarzfels auf-
ruhen und Uebergangskalkstein zum Hangendcn haben mufs. 

5) Nordóstlich von Łagów beim Dorfe Piórków hnden 
sich auf der Gebirgsscheide zwischen Kalkstein und (^uarzfels 
ebenfalls alte Spuren eines Eisensteinlagers, welches die 
Fortsetzung des Lagers bei Daleszyce und Sieraków seyn mufs. 

6) Siidlich von dem letztern eine starkę Yiertelmeile ent-
fernt auf der entgegengesetzten Gebirgsscheide des Łagower 
Kalksteinzuges zeigt sich zwischen den Dórfern Wo la , Ła-
gowska und Wszachów ein grófserer Zug alter Halden. Hier 
ist bis zum Jahre 1809 Eisenstein zwischen Quarz und Kalk-
stein gewonnen worden , und die noch vorhandenen Vorrathe 
davon zeigen, dafs ein sehr reichhaltigcr Brauneisenstein ein-
brach, der mitunter in braunen Thoneisenstein iibergcht. *) 

27. 
Das Erzlager von Płuczko. 

In dieselbe Classe der untergeordneten Lager scheint 
auch die sonderbare Erzlagerstiitte zu gehóren , welche in 
alter Zeit und vor einigen Jahren zu Płuczko y^ Meile nord-
westlich von Łagów bergmannisch bebaut wurde. An der 

*) Man vergleiche die geognostische Specialkarte vom polnischen 
Mittelgebirge Taf. II. 
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siidlichen Seite des dortigen kleinen Bachs heben sieli unter 
aufgeschwemmtem Sand kleine und niedrige Hiigel von grauem 
Uebergangskalkstein heraus. Auf diesen ist ein mehrere Lach-
ter machtiges Lager von grauem und schwarzem Letten auf-
gesetzt, das alle Unebenheiten der Kalksteinoberflache aus-
fiillt, dessen wahres Streichen und Fallen also nicht zu be-
stimmen ist. Dieser Letten ist volIkommen gleieh dem grauen 
kalkigen Letten des besehriebenen Miedzianagórer Erzlagers, 
und darinnen sind eben so wie auf diesem Schwefelkies theils 
in knolligen Stiieken, theils sehr fein zertheilt, dieselbe po-
rose feinkórnige gelbe Blende und Bleiglanz eingemengt. 
Der Bleiglanz, der in Miedzianagóra nur selten ersebeint, wal-
tet hier vor und ist das Haupterz. Er bildet Korner, die nur 
selten die Grofse der welschen Niisse erreichen, und stets aus 
Octaedern oder Mittelkrystallen zwischen Octaeder und Wur-
fel bestelien; niemals sind diese Korner abgerundet, sie iniis-
sen also defshalb und weil sie so scharf um und um krystalli-
sirt im Letten inne liegen, ais ursprunglich hier gebildet be-
trachtet werden, und kónnen nicht aus der Zerstórung alte-
rer Gebirgsmassen hergeleitet werden. Kupfererze und Eisen-
steine fand man aber auf diesem Lager nicht. Bedeckt ist 
es von weifsem Letten und dariiber von Sand und zerriitte-
ten Quarzfelsbrocken; weil aber dasselbe im Grofsen gegen 
Norden geneigt seyn mufs, 'wie alle Schichten des dortigen 
Uebergangsgebirgs und jenseits des Bachs nach Norden hin 
der Quarzfels wirklich wieder auftritt, so glaube ich defshalb 
und wegen der grofsen Uebereinstimmung der Lagermassen 
und Erzfiihrung mit dem Lager von Miedzianagóra, dafs die-
ses Lager doch hochst wahrscheinlich auf der Gebirgsscheide 
zwischen Uebergangskalkstein und (luarzfels liegen mag. 
Der cinzige Umstand, der dagegen zu sj>rechen scheint und 
i hm ein jiłngeres Alter anweisen konnie, ist der, dafs sich in 
demselben zu gleicher Zcit ausgezeichnetes bituminoses Holz 
fand, das wir im Uebergangsgebirge uberhaupt und in den 
untergeordneten Lagern desselben im polnischen Mittelge-
birge aufserdem nicht kennen. Es konnte aber wohl s«yn, 
dals am Ausgehenden des Lagers, wo es blofsmit Alluvionen 
bedeckt ist, eine secundare Zerstórung damit vorgegangen, 
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und so clas bituminóse Holz ais etwas Fremdartiges in clie 
urspriingliche Lagermasse jnit eingemengt worden ware. 

28. 

Die untergeordneten Erzlnger im Quarzfels. 

Lager aus weifsem, gelbem, buntem und Schwarzem Let-
ten mit inneliegenden Eisensteincn, sehr analog dem Lager 
yon Miedzianagóra, wiederholen sich endlicli auch im (^uarz-
fels selbst, wahrscheinlich immer in Gesellschaft unterge-
ordneter Kalksteinlager. Zu diesen gehoren: 

1) das Lager von Kaminagóra, 
2) das yon Bukowagóra, beide bei Miedzianagóra. 
3) Das yon Dąbrowa bei Kielce, welche 3 wahrschein-

lich zusammen eigenllich Ein Lager bilden mógen. 
4 ) Das zwischen Niestachów und Moyeza siidostlich yon 

Kielce. 
5) Das auf Ostragórka siidlich von Makoszyn zwischen 

Kielce und Łagów und 
6) die zwischen Czastków und Święty Krzysz bei S łu -

pia nowa. 
Unter allen diesen ist wieder dasjenige, welches zwi-

schen den Dórfern Szydłowek und Dąbrowa Meile nord-
óstlich yon Kielce auf der Wiadimirgrube bis jetzt bebaut 
wird, das wichtigste und interessanteste. Dieses Lager von 
abwechselnd 3 bis 15 Fufs Machtigkeit, setzt in fast seige-
rer Hichtung vom Tage nieder, wenig gegen Siiden fallend. 
also yerkehrt gegen die in jener Gegend herrschende Scliich-
tungsregel. Yorn Tage nieder bemerkt man sowohl im Han-
genden ais Liegenden den zenutteten Ouarzfels , hingegen 
bei circa 20 Lachter Teufe besteht das Liegende aus dem 
um Kielce herrsclienden schwarzlichen und grauen Ueber-
gangskalkstein, der nicht bis zu 'l'age auszugehen scheirt. 
Das Lager selbst fiihrt bis zur Teufe yon etwa 26 Lachter 
blofs sehr guten dichten und fasrigen Brauncisenstein in 
grofsen ellipsoidischen Nieren, mit Botheisenstein, in con-
centrischen Schalen wechselnd. Die weilsen, gelben, bun-
ten und schwai'zen Letten, welche die Lagermasse bilden, 
sind yon derselben Beschaflfenheit und Bei l ienfolge, wie 
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auf dem Miedzianagórer Lager; eben so zeigt sich am Łie-
genden aucli derselbe Mergcl, und scbwacbe Lagen von Flotz-
ascht; wie auf jenem und die Uebereinstimmung zwischen bei-
den ist auch dadurch angedeutet, dafs auch liier in dem grauen 
und schwarzen Letten Spuren von Kupferschwarze und ein-
gesprengter Bleiglanz yorkommen. Merkwiirdig ist es , dafs 
in dem hiesigen gelben Letten vor einigen Jaliren eine be-
trachtliche Menge von (~)uarzkry stal len (Gseitige Prismen an 
beiden Enden mit 6 Flachen zugespitzt) einzeln zerstreut 
eingeschlossen vorkamen, welche meiner Ansicht nach sehr 
dafiir sprechen, dafs jener Letten keine urspriingliche Bil-
dung ist , sondern durch spatere Yerwandlung aus ciner 
krystallinischen Masse (wahrscheinlich Thonschiefer) ent-
stand; denn in dem Letten hatten sieli doch gewifs keine so 
seharf ausgebildeten und von der Lettenmasse so scharf um-
sehlossenen Krystalle ausbilden konnen, ais diese sind. In der 
Tiefe von ungefahr 30 Lacbtern fand sich der im Liegenden 
erbroebene Kalkstein theils sebr diebt und ganz schwarz, 
tbeils grau und merglicb und mit einer grofsen Menge bochst 
interessanter, den Uebergangskalkstein in ganz Europa cha-
rakterisirender Yersteinerungen angefiillt, von denen unten 
naber die Rede seyn wird. — Hóchst auffallig ąber feblt liier 
liber dem Halkstein das bis dahin verfolgte Ijager mit seinen 
Lettenarten und Brauneisenstein, und an ibrer Stelle bat sieli 
einbis2Lacbter maebtiger, grauer, diebter, niitunter scliuppig-
korniger, thoniger Spliarosiderit gelagert, welcher dieselben 
Yersteinerungen wie der liegende Kalkstein entbalt, und im-
mer mit dunnen merglicben Kalksteinschieliten abwechselt. 
Hier ist ein allmablicber Uebergang, ja man mocbte sagen 
eine allmabliebe Entwickelung aus Kalkstein in 36 ptC. Eisen 
im osydulirten Zustand entlialtenden Spliarosiderit niebt zu 
verkennen, und es dringt sich die Frage auf, ob nicht der in 
den obern Teufen allein vorgekoniniene Braun- und Rotli-
eisenstein nicht ebenfalls blofs eine durch Wasser und Atmospha-
rilien bewirkte Metamorphose aus Spliarosiderit seyn konnte. 
Ich werde weiter unten Gelegenheit liaben solche Metamor-
phosen im Flotzgebirge bestimmt nachweisen zu konnen. 
Hier ist sie blofse Yermuthung, gegen welche wohl mit 
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Grand eingewandt werden kann, dafs der obere Brauneisen-
stein dureh seinc nierfórmigen und stalaktitischen Gęsta]len, 
und durch den ganzlichen Mangel, der in hiesigem Spharosi-
derit so haufigen Schaltbierversteinerungen dieser Hypo-
these widersprecbe. 

$. 29-
Extensive Beschajjenheil und Erhebung der Formation. 

Es scbien mir nothig sehon oben 19 in der allge-
meinen Charakteristik der Formation die horizontale Aus-
dehnung der Hauptgebirgsglieder mit anzudeuten. Um YYie-
derbolungen zu vermeiden, verw~eise icli darauf zuriick nnd 
darf nur nocli hinzufiigen, was von der Machtigkeit und 
Erhebung der Ilauptfelsarten bekannt ist. Die Machtigkeit 
der ganzen Formation zu bestimmen ist unmoglich, weil 
Avir nirgends das Grundgebirge derselben kennen. Die grofste 
Ausdebnung der Formation in die Ii rei te rechtwinklieh mit 
der Streichungslinite , horizojital gemessen, betriigt aus der 
Gegend von Gumienice bis nordlich von Bodzentyn 5 deut-
sebe Meilen; diefs gibt aber kein Anbalten zur Berechnung 
der wabren Machtigkeit, weil bei Gumienice und am gan-
zen Siidrande des Mittelgebirgs die Formation von Flótz-
und tertiaren Formationen bedeckt wird, wir also niebt wis-
sen, ob sie steil in die Tiefe versinkt, oder sieb noch be-
trachtlich gegen Siiden ausdelmt. Dahingegen liifst sieli die 
Machtigkeit der 3 Hauptkalksteinziige bereebnen , weil wir 
ihr Liegendes und Hangendes kennen. Der siidlicbste Kalk-
steinzug bat bei Chęcin horizontal gemessen die Breite von 
"/,6 geographischen Meilen, die Schichten neigen sieli im 
Durchschnitt nnter .30" g^gen den Horizont, mithin ist die 
wahre Macbtigkeit dieses Kalksteinzuges rechtwinklieh vom 
Liegenden zum Hangenden gemessen 1308 Toisen = 7848 
Par. Fufs. * ) Der mittlere oder Kielcer Kalksteinzug bat 
zur grofsten Breite zwischeu Miedzianagóra und Białogon 
1 % Meile , also betriigt die Machtigkeit 2094 Toisen = 
12564 Par. Fufs, und der nórdlichste Kalksteinzug bat bei 

*) Einc gcographisclio Mcile = 3806,7 Toisen. 
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Bodzentyn 7/l6 Meilen zur grófsten Breite, also eine Machtig-
keit von 833 Toisen = 4998 Par. Fufs. 

Die mittlere Erhebung der Formation iiber der Meeres-
flache kann durch die Hóhe der Stadt Kielce ausgedriickt wer-
den, welche 806 Par. Fufs iiber dem Meere liegt. Der tiefste 
Punkt, wo die Formation sich zeigt, ist der Weicliselspiegel 
bei Sandomir ungefahr 400 Fufs iiberm Meer. Die hochsten 
Punkte, zu denen sich die Formation erhcbt, sind fiir den 
Uebergangskalkstein der Riicken des Chęcincr Schlofsbergs 
300 Fufs iiber Kielce (also circa 1100 Fufs iiberm Meer), 
und fiir den Uebergangsquarzfels Łyszycagóra oder der St. 
Katharinenberg zwischen Kielce und Bodzentyn, 1102 Fufs 
iiber Kielce [also 1908 Fufs iiberm Meer]. *) 

$.' 30. 
Berg- nnd Thalformen xmd Felsenbildung. 

1) Iłeim Uebergangskalkstein. 
Die Berge, welche der Kalkstein bildet, haben entweder 

eine scharfe riickenfórmige Gestalt, oder sie erheben sich in 
einzelnen mehr concentrirten Gruppen mit scharfen aulsern 
Umrissen. Felsenbildung ist dainit stets verbunden. Die iso-
lirten Berggruppen sind meist mit zerstreuten unregelmafsigen 
Felsblócken bedeckt; die riickenfórmigen Kalksteinberge hin-
gegen sind mit nackten steil aufsteigenden Felsenkaminen ge-
krónt, die hie und da bis in die benachbarten Thaler lierab-
reichen. Die Felsen laufen nach oben in schmaleKiimme aus, 
welche durch die.damit vorgegangenen Zerspaltungen ein aus-
gezacktes Ansehn erhalten haben, wie diefs am ausgezeichnet-
sten der Bergzug Szyleowagóra bei Chęcin zeigt; seltner ra-
gen 1'elsenspitzen von starkerm Durchmesser isolirt iiber die 
Berge empor, wie am Berge von Miedzianka. Alle diese fel-
sigen Berge sind kahl, mit wenig Dammerde bedeckt. Die 
Thaler, die im Kalkstein eingeschnitten sind, haben keinen aus-
gezeichneten Charakter, doch ist ihnen Felsenbildung nicht 

g a n z 

*) Nach meinen barometrischen Messungen, woriiber die Einlei-
tung das Nakere besagt. 
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ganz fremd, wie z. B. bei Bodzentyn, Łagów und Tudarow 
bei Opatów. 

2) lici der Grauwacke und dein Ouarzfels. 

l)ie Berge, welche diese Felsarten zusammensetzen, sind 
weit mebr abgerundet, bilden keine scharfen Kamme, sind 
mit niebr Dammerde und meist mit Wald bedeckt. Felsen 
erscheinen auf dem Bucken dieser Berge selten, ich kenne sie 
fast nur auf dem holien Zug der Lysagóra; dagegen ist eine Be-
deckung durch grofse ()uarzfelsblócke oder durcli scharfeckige 
kleine Bruchstiicke oline Zusammenhang sehr gewóhnlich, 
und gibt der Oberflache ein stpriles Ansehen. Felsen von 
reinem (luarzfels, welche sich aus der Ebene erheben, sind 
selten, doch gehóren liierher die Felsen, worauf die Kirche 
von Ptkanow bei Opatów, und das alle Schlofs Ossolin bei 
Klimontów stelien. Die Querthaler, welche diese Bergziige 
durchschneiden, sind cnge und am untern Theil der Gchange 
nicht selten felsig, die Felsen klein und oline Charakter. Nur 
die feste griinsteinartige Grauwackc macht davon eine Aus-
nahme. Sie bildet im Opatówkathal unterhalb Staboszowice 
senkrechte, ganz nackte Felsenrande von nicht unbetracht-
licher Hóhe. Die Langenthaler zwischen den Quarzfels- und 
Grauwackenbergen sind weit, iłach und mit Sand erfiillt. 

31. 
A b s o n der u n g e n. 

Unser Uebergangskalkstein zeigt aufser der Schichtung 
weniger regelmalsige Abśonderungen ais haufige zufiillige 
Zerkliiftungen, die an keine allgemeine Regel gebunden, und 
meist mit Kalkspath ausgefiillt sind. Nur in der Nahe von 
Kielce ist der Kalkstein żuwcilen, bei undeutlicher Schichtung 
in unregelmafsige grofse Massen von gleichen Dimensionen 
gesondert, welche auf ihrer Oberllache mit zahlreicheri Zoo -
phyten bekleidet sind, welche durch die Verwitterung der 
umgebendcn Masse deutlicher hervortreten. 

An dem Quarzfels und der quarzigen Grauwackc lindeii 
wir hingegen im frischen Zuslande, und wenn eine unregel-
mafsige Zerkliiftung den Zusammenhang nicht gestórt bat, 

Pusch, goognost. Beschruib. von Polcn. I. 
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zwei regelmafsige Absonderungen. Beide durchschneiden 
die Schicliten von mafsiger Starkę senkrecht gegen die Fal-
lungsebene, die eine parallel der Streichungslinie, die andere 
in einer solchen Richtung, dafs sie die erstere unter Winkeln 
von 85 und 95° durchschneidet. Daraus resultiren also abge-
sonderte Stiicke A'on der Form rhomboidaler Tafeln von den 
schon angegebenen Flachenwinkeln. Diese Erscheinung ist 
am deutlichsten auf dem Riickcn der Łysagóra gleich hinter 
dem Rloster Sw. Rrzysz. Diese Absonderungskliifte sind oft 
mit reineni weifsem Quarz erfiillt, an einem Ende in 6 seitigen 
Pyramiden auskrystallisirt. Nur auf einem einzigen Punhte 
am Hiigel Rukówkagóra bei Kielce fand ich solche Absonde-
rungskliifte mit rothem geradschaligem Schwerspath aus-
gefiillt. 

32. 
S c h i c li t u n g. 

Die Schichtung des Kalksteins ist bei den dicliten Abau-
derungen weniger deutlich ausgesproclien ais bei den schief-
rigcn, aber an grofsen Entblofsungsflachen doch nie zu ver-
kennen; im erstern Fali sind die Schicliten 2 bis 6 Fufs stark, 
im letztern nur eben so viel Zoile. Am deutlichsten ist die 
Schichtung da zu beobachten, wo der dichte Kalkstein mit 
Schwarzem Kalkschiefer oder Thonschiefer wechselt. Sehr 
oft machen die Schichten niulden- und sattelfórmige, seltner 
wellenformige Riegungen nach der Fallungslinie, und sind 
auch oft senkrecht gestiirzt. Am reinen (^uarzfels ist die 
Schichtung wegen starker Zerkliiftung schwerer zu bestim-
men, wenn er nicht mit schiefrigen Zwischenschichten wech-
selt, desto deutlicher ist sie bei den Grauwackcn- und Tlion-
schiefern ausgesprochen, und immer conforin der Lage der 
Glimmerblattchen, und ihre Schichten sind sowohl im Strei-
chen ais Fallen mannichfaltig gewunden. — An der griinstein-
artigen Grauwacke konnte ich keine Schichtung beobachten.— 
Die einzelnen Abnahmen, welche ich geinacht liabe, lasse ich 
in der Ordnung von Westen nach Osten folgen: *) ? 

*) Das Streichcn ist bo9tiinint nacli den Stunden des sachsischcn 
Compasses. 
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1) Kalkstein und Quarzfels bei Miedzianagóra streicht h. 7 
fiillt 35 — 60°- NO. 

2) Kalkstein auf Szlachetnagóra bei Miedzianagóra str. h. 
6 f. 30° N. 

3) Kalkstein in Chei-mce str. h. 8 f. 50° NO. 
4) Kalkstein in Miedzianka str. h. 7 f. 60° NO. 
5) Kalkstein in der Stadt Chęcin str. h. 8 f. 50° NO am 

Schlofsberg 70 — 80° in SWS. 
6) Schiefriger Quarz zwischen Chęcin und Syleowagóra 

str. h. 10 f. steil in NO und S W . 
7) Schiefer zwischen Zawada und Gatęszyce str. h. 8 f» 

40° in NO. 
8) Kalkstein in Jaworzno str. h. 9 f. 30° NO. 
9) Kalkstein siidlich von Bolechowice str. h. 6 f. 40° N. 

10) Bunte Kalkbreceie zwiclien Bolechowice und Zagrody 
str. h. 7 — 8 liegt theils sóhlieh, theils f. 5° in S. 

11) Kalkstein auf Syleowagóra bei Chęcin sir. h. 8 — 10 
f. 70° NO. 

12) Kalkstein in Murowana wola str. h. 7 f. 70 — 80° S. 
13) Kalkstein in Brzezyny str. h. 11 f. 2 0 — 3 0 ° in ONO. 
14) (^uarzfels und Kalkstein in Gursko und Szewce str. h. 

8 f. NO. 
15) Kalkstein auf Karczowka bei Kielce streicht h. 7 

f. 30° NO. 
16) Kalkstein auf Kadzielniagóra bei Kielce str. h. 9 f. 

45° NO. 
17) Kalkstein am Kielcer Schlofsberg st. h. 8 f. 70° in NO. 
18) — in Bilcza str. h. 8 f. 40° NO. 
19) _ in Morawice str. h. 8 f. 40 — 45° in S W . 
20) — in Stopiec str. h. 11 f. 5° in ONO. 
21) Schiefrige Grauwacke bei Biesak str. h. 11 f. 60° in 

ONO. 
22) Quarzfels auf den Bergen bei Dyminy und Posłowice 

str. h. 9 f. 20° in NO. 
23) Quarzfels am Ilugel Bukowkagóra bei Kielce str. h. 9 

f. 30 — 40° in NO. 
24) Schiefriger Kalkstein am Bach bei Bęczków und Ma-

koszyce str. h. 8 f. 40° in NO. 
7 * 
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25) Gebirgssclieide zwischen Kalltstein und Quarzfels bel 
Krajno str. h. 4 — C f. 30 — 45° in NW. 

26) Quarzfels auf Łyszycagóra oder dcm Katharinenberg 
str. h. 4 — 6 f. 45 —f)0° in NW. 

27) Ouarzfels auf Łysagóra bei Sw. Krzysz str. h. 9 f. 45° 
in NO. 

2S) Kalkstein in Bodzentyn sr. h. 8 f. 30° NO. 
29) Schiefriger Stinkstein zwischen Bodzentyn und Katko-

wice str. h. 8 f. 20° in NO. 
30) Grauwackenschiefer l)ei Swiętomarz str. h. 7, 4 f. 30° 

in NO. 
31) Grauwackenschiefer in Słupia nowa str. li. 8 f. 30 — 

40° NO. 
32) Kalkschiefer in der Stadt Łagów str. h. 6 f. 30° in N. 
33) Kalkstein siidlich unter Łagów str. h. 8 f. 30 — 45° in 

NO. 
34) Kalkstein zwischen Tudarów und Karwów bei Opatów 

str. h. 2 f. 30° in SO. , 
35) Grauwackenschiefer an der (^uelle des lieil. Kadłubek 

bei Karwów str. h. 10 f. 40° in S W . 
36) Grauwackenschiefer im Dorfe Karwów und in Probo-

czyn str. h. 10, die sehr gewundenen Schichten 
stehen auf dem Kopf. 

37) Stinksteinartiger Kalkstein inGrocholice dolne bei Opa-
tów str. h. 8 f. 30" in NO. 

38) (^uarzfels in Ptkanów bei Opatów st. h. 1 ,4 f. 45° in OSO. 
39) Kalkstein in Czastków bei Nowa Słupia str. li. 8 f. 10U 

in NO. 
40) Kalkstein im Kljmontower AYald an der Strafse nach 

Staszów fast horizontal liegend. 
41) Grauwackenschiefer in Konarska wola und Górki bei 

Klimontów str. li. 8 — 9 f. 20° in S W . 
42) Grauwackenschiefer zwischen Klimontow uńd Szynia-

nowice str. h. 5 f. 40° N. 
43) Schicfrige Grauwacke bei Dębiani str. h. 8 f. 60 — 70° 

in NO. 
44) Grauwackenschiefer ani Pieprzowagóra bei Sandomir 

str. h. 7 f. 80° in N. 
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Aus diesen speciellen Beobachlungen crgibt sich daher fiir 
die ganze Formation folgendes Schichtungsgesetz: 

Das Hauptstreichen der Formation geht h. 8 von W N W 
nach OSO. Das Hauptfallen ist unter Winkeln von 30bis45° 
gegen NO gerichtet, flachere Fallungswinkel zeigen sich sel-

. ten, dahingegen richten sich die Schichten oft noch mehr und 
bis zur senkrechten Stellung auf. Ein entgegengesetzes Fal-
len gegen S W immer unter steilen Winkeln findet nur am 
Siidrande der Formation von Chęcin bis in die Gegend von 
Klimontów, und auch da nicht ganz ohne tlnterbrechung statt; 
es scheint nur hervorgebracht durch eine nach der Bildung 
des rothen Sandsteins erfolgte Erliebung der siidlichsten Berg-
kette, womit die sehr unterbrochene oder zerrissene Anlage-
rung des rothen Sandsteins an der Sudseite des Uebergangs-
gebirgs in Yerbindung und Einklang zu stehcn scheint. 

33. 
ljiigerung und Altersverhdltnifs. 

Zwei Gebirgsfamilien, die des Kalksteins und die der 
Schiefer (mit Einschlufs des Quaizfelses) stehen in unserer 
Formation in steter Wechsellagerung. Beide sind durch Fa-
milienverwandtschaft der einzelnen Glieder und das gemein-
samc Streichen und Fallen ihrer wechselnden Schichten zu 
E i n e m L a g e r u n g s g a n z c n verbundcn, dessen Grundge-
birge siidlich und dessen Hangendes nórdlich zu suchcn ist. 
Keins der einzelnen Formationsglieder ist fiir absolut jiinger 
oder alter ais das andcre zu erkennen. Das Grundgebirge 
dieses Lagerungsganzcn kennen wir aber nicht, weil es ge-
gen Suden, da, wo wir dassclbe suchcn solllen, mit .lauter 
jungern Gebildeu bcdeckt ist, dereń Miichtigkeit inder grofsen 
Niederung zwischen dem polnischen Mittclgebirge und den 
Centralketten der Sudetcn und Karpathcn die Aufsuchung ei-
nes Grundgebirges ganzlich unmoglich macht. Es ist also 
dieses Iiagcrungsganzc selbst ein Grundgebirge fiir alle uin-
liegenden das9elbe bedeckenden Flótzgebilde. Dennoch haben 
wir es ein U e b e r g a n g s g e b i r g e genannt, d. h. ein solches, 
welches die altesten Glieder unserer Gebirge ohne Spuren 
organischer Kórper mit den an organischen Ueberresten rei-
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chen Flótzgebilden vermittelt. — Dazu sind wir berechtigt 
durch die Yergleichung desselben mit den ahnlichen Lage-
rungsganzen in andern Gebirgen, und durch die iiber ihtn 
liegenden also jiingern Lagerungsganzen. — Unser Kalk-
stein-, ęuarz - und Schiefergebirge ist vóllig gleich mit den-
jenigen Uebergangsgebirgen, welche an den Karpathen und 
in Ungarn, an den Sudeten und dem ganzen norddeutschen 
Schiefergebirge, im westlichen England und in Scandina-
vien, Granit, Gneus oder Glimmerschiefer zum Liegenden 
haben und wieder von Sienit, Griinstein und rothem Por-
pbyr oder vom Steinkohlengebirge und der rothen Sandstein-
fonnation bedeckt werden. — Diese Vergleichung folgt wei-
ter unten; hier aber miissen wir noch die Gebirgsforma-
tionen anfiłhren, welche auf unserm Uebergangsgebirge ru-
hen. Diese sind 

1) d i e r o t h e S a n d s t e i n - F o r m a t i o n . 

So sehr im Ganzen die Gesteine dieser Formation von 
denen unsers Uebergangsgebirgs diflferiren, so steht sie die-
sem docli am nachsten, denn unser Uebergangsąuarzfels ver-
lauft sich in seinen jiingsten Schichten nicht allein stellen-
weise im rothen Sandstein, sondern rother Sandstein liegt 
selbst, wenn gleich hóchst selten eingeschichtet im Ueber-
gangsgebirge. Die rothe Sandsteinformation folgt dem Ue-
bergangsgebirge an dessen nórdlichem Rand in zusammen-
hiingender, am sudlichen Rand in ununterbrochener gleich-
formiger Lagerung , wobei aber der Neigungswinkel der 
Sandsteinschicliten von der Anlagerungsflache abwarts im-
mer flacher und flacher wird, und im Durchschnitt nur 5 
bis 10" betragt. Noch mchr aber spricht sich die Selbst-
standigkeit der rothen Sandsteinformation dadurch aus, dafs 
sie an der westlichen Granze des Uebergangsgebirges von 
Miedzianagóra bis Miedzianka dasselbe Cbergreifend und ab-
weichend iiberlagert, ja endlich zwischen Chęcin und Mie-
dzianka, zwischen Galęczyce und Zawada und zwischen Bil-
cza und Radomice muldenfórmige Vertiefungen seiner Ober-
flache in horizontąler Ablagerung ausfullt, 
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2 ) D i e M u s c h e l k a l k s t e i n - F o r m a t i o n , 

durch das Gestein und ihre Versteinerungen wesentlich vom 
Uebergangsgebirge getrennt , bedeclit dasselbc da, wo 
der rothe Sandstein fehlt, unmittelbar, ais bei Jaworzno, 
ferner zwischen Matagoscz und Chęcin in der Gegcnd von 
Jednice, und sodami von Brzezyny bis in die Gegend von 
Szczeczno. Die Aehnlichkeit des Muschelkalks mit mail-
chem lichten Uebergangskalk kann uns an solchen Punkten 
zwar tauschen, und einen vermeintlichen Uebergang zwi-
schen beiden annehmen lassen; aber die Yergleichung ilirer 
Gesteinscharaktere im Grofsen und ihrer ganzlich ver-
scbiedenen Yersteinerungen, der Mangel aller Schiefer- und 
(^uarzbildung zwischen den Scbichten des Muschelkalks und 
die an vielen andern Punkten deutlich stattfindende Zwi-
schenlagerung von rothem Sandstein zwischen beiden ,Kalk-
steinen iiberzeugen uns doch selir bald, dafs beide wesent-
licli verschiedcn sind, und ganz verscbiedenes relatives Al-
ter haben. 

3 ) D e r G r o b k a l l ; und der t e r t i a r e 
M u s c h e l s a n d s t e i n , welche von Mendrów bis Koprzyw-
nica und zwischen Sandomir und Opatów das Uebergangs-
gebirge begranzen und bedecken , lassen schon durch ihre 
ganz abweichende GesteinsbeschafTenheit keine Yerwechslung 
zu, noch weniger die Beobachtung, dals ihre horizontalen 
Schichten bei Sandomir, Dębiany, Naslawice, Korwów etc. 
die Schichtenkopfe der senkrechten Grauwaćkenschiefer- und 
(^uarzschichten vollig ubergreifend beilecken. 

34. 
G a n g e. 

Der Kalkstein unsers Uebergangsgebirgs enthiilt auf vie-
len Punkten Gange, welche, wenn sie erzfiihrend sind, Blei-
erze fiihren, die dem Uebeigangskalkstein aucb in andern 
Gegenden eigenthiimlich sind. Dahingegen ist der Quarz-
fels und der Grauwackenschiefer bis auf unbedeutende Spu-
ren ganz gangleer, und Bleierze haben sich darinnen noc^ 
nie gefunden, 
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Jene Gange des Kalksteins haben das Eigenthiimliche, 
dafs sie alle von N nach S in den Stunden 12 — 3 strei-
chen , also dic Strcichungslinie der Gcbirgsschichtcn recht-
winklich durchschneiden. Sic setzen zugleich immer nur 
senkrecht oder seiger nieder, und alle Ausnahmen da von 
sind kleine órtliche, nur auf kurze Erstreckungen ausge-
dehnte Unregelmafsigkeiten. Zugleich dcuten alle Yerhalt-
nisse dieser Gange daraul' hin, dafs ilire Bildung ganz oder 
fast ganz gleichzeitig mit der der Gebirgsniasse selbst cr-
folgt seyn mufs. Die erzleeren Gange , welche wir finden, 
sind fast stets nur mit stanglichem Kalkspath ausgefiillt, des-
sen abgesonderte Stiicke rcchtwinklich von cincm Saalband 
gegen das andere gcrichtet sind, und nur selten in der Mitte 
des Ganges sieli in Krystallen enden, welche kleine Druscn 
zusammensetzen. Dieser Kalkspath lindet sich in den Ge-
genden von Kielce und Chęcin von mannichfaltigen weifsen, 
gelben, seltner von schmutziggriinen und rothen Farben, 
seine stanglich abgesonderten Stiicke wechseln von der 
Starkę einer Rabenfeder bis zum Durchmesser von 2 Zoll, 
und dabei zeigt sich zugleich zuweilen noch cinc schaligc 
Absonderung, parallel den Saalbandern des Ganges, oder 
concentrisch um pineu aus Kalkstein bestehenden Mittel-
punkt, welche schalige Absonderung die stangliche durch-
schneidet, und dcm Kalkspath ein cigcntliiiinliches Ansehen 
gibt. Solche Kalfcspatligange haben ein sehr unrcgelmafsi-
ges Streichen und Fallen , durchziehen den Kalkstein nach 
sehr mannichfaltigen Richtungcn, schneiden sich oft aus und 
legen sich bald wieder an, und yariiren in der Machtigkeit 
von wenigen Zollcn bis zu mehreren Lachtern, so dafs 
ganze Felsen aus Kalkspath bestehen, und dieser dann we-
gen seiner sonderbaren Zeichnungen anstatt Marmor ver-
arbeitet worden ist. Dieses Vorkommen fand am deutlich-
sten an der Syleowagóra bei Chęcin statt. Kleine Parti-
keln von Bleiglanz, Kupfcrgriin und Kupferlasur sind w obi 
auch zugleich mit in der machtigen Kalkspatlunassc einge-
sprengt. 

Die bleierzfiihrenden Giinge sind etwas regelniafsiger, 
meistens 1 — 2 Fufs, seltcner nur wenige Zoile machtig, 
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wechseln aber stellenweise darinnen doch auch bis zu 7 — 8 
Fufs ab. Sie setzen nur selten einzeln im Gebirge auf, son-
dern iiberall da, wo nian sie in neucrer Zeit besser kennen 
gelernt hat, setzen in einer Gebirgsbreite von 5, 10 und mehr 
Lachtern immer mchrerc solcher Giinge parallel und nahe an 
einander auf, so dafs sie wahre Gan gz ii g e formiren. Solche 
Gangziige sind unverkennbar die, welche in dcnZeiten derKó-
nige S i g m u n d III, W l a d i s l a w IV und J o h a n n Kas i -
mir V aus dem Hause W a s a mit gutem Erfolge in der Ge-
gend von Kielce auf den Bergen Karczówkagóra, Grabinagóra, 
Dolniagóraj am Chęciner Schlofsberg, bei llatkowice, Bole-
chowice, Skibę und bei Gurno vorziiglich bebaut wurden und 
heute noch bei Jawozrno bebaut werden. INach der Ausfiil-
lungsmasse dieser Gange zu urtlieilen, glaube ich, dafs zwci 
Formationen unterschiedcn werden miissen, denn die Gange, 
welche in der Gegend von Kielce, Biatogon, Szczukówski-
górki und Jaworzno aufsetzen, fiihren blofs rothen san di gen 
Letten, gemeinen und stanglichen Kalkspath, Bleiglanz und 
kohlcnsaurc Bleierzc; daliitigegen die Giinge bei Chęcin und 
Gurno aufserdcm auch Schwcrspath und etwas Kupfererze ge-
fiihrt haben, wovon noch yorhandene Ueberreste auf den 
Ilalden des alten Bergbaues zeugen. So weit unsere jetzigcn 
genauern Kcnntnissc von diesen Gangen reichen, so fiihren sie 

1) ais Hauptausfiillungsmasse einen eigenthumlichen rothen 
eisenschiissigen sandigeii, an der Luft leiclit berstenden 
und austrocknenden Letten, der besonders in obern Teu-
fen miiclitig ist und iiber Tage durch sein Yorkommen das 
Daseyn solcher Giinge mit Bestimintlieit andeutet; zugleich 
damit bricht 

2) Kalkspath. Dieser ist meist klein und feinkórnig, zu-
weilen mit fein eingesprengtem Bleiglanz gemengt, dann 
cin gutes Zeichen fiir den Bergmann, eben so oft auch 
stiinglich abgcsondert, und dieser sclmeidet die Erzan-
briiehe ab. Nur seltner erscheint er in Drusen krystal-
lisirt, und ich mufs ais Eigcntbiimlichkeit der hiesigen 
Giinge bernerken , dafs nicmals hier die auf andern Giin-
gen so hauligen primitiyen und glcichaxigen Bhomboedcr 
und das sechsseitige Prisma yorkommen, sondern immer 
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nur die Krystallformen, die Hauy mit den Namen Ch. c. 
inverse, unitaire, metastatic/ue, (inclus. ihrer Combinatio-
nen) und contrastante bezeichnet, und von welchen die 
metastatische die haufigste ist. 

3) Ein merglicher aufgelóster Kalkstein, welcher ausgezeich-
net scharfeckige Bruchstiicke des Nebengesteins in sich 
einschliefst und also ais wahre Breccie zu betrachten ist, 
findet sich zuweilen ebenfalls ais Gangauslullung und 
endlich 

4) Yorziiglich auf den Giingen bei Jaworzno ein róthlich 
weifses und lichte - fleischrothes Minerał, welches ais ein 
inniges Gemenge von mulmigem Schwerspath, kohlen-
sauerm Kalk und kohlensauerm Bici zu betrachten ist, mei-
stens sehr lócherig, zerfresscn und poroś erscheint und 
in diesen Hohlungen mit Krystallen von Weifsbleierz 
ausgekleidet ist. 

5) Der Bleig' nz , die Haupterzart dieser Giinge, gewóhn-
lich grofs imd grobkórnig, selten blumig-blattrig, von 
sehr geringem Silbergehalt, liegt entweder in kleinen 
Kornern, oder in diinnen Schalen , oder in lóchrigen 
grofsern derben Partien, oder in derben spharoidischen 
Nieren indem rothen Letten loseinne, oder er istmitKalk-
spath und dem sub 4 genannten Minerał verwachsen, und 
nur selten auf den sehr schmalen Giingen fullt er den gan-
zen Gang aus und ist nur dann mit dem Nebengestein fest 
verwachsen. Auf den meisten Giingen ist er theils durch 
und durch, theils nur streilenweise so innig mit Grau-
spiesgłanzerz gemengt, dafs er den Werner'schcn Blei-
schweif darstełlt. Krystallformen zeigt er selten, und 
wenn sie erscheinen sind es immer Octaeder. Die spha-
roidischen Nieren und dunnern Schalen des Bleiglanzes, 
dic ohne Regel und meist zerstreut in dem rothen Letten 
inneliegen, sind sehr haulig in einer gelblichen Kruste 
von Bleierde eingehiillt, und die Erzmittel, w elche der 
Bleiglanz bildet, meistens kurz, docli hat man in friihe-
rer Zeit auch derbc Massen von Bleiglanz auf diesen Giin-
gen gewonnen, die durch ihre Grofse auffallen. Das 
grófste Stuck der Art fand sich in der Mitte des ISten 
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Jahrhunderts auf dem Gange Machatowska spara am Kar -
czowka-Berg bei Kielce, von welchem man einen wohl 
aufserdemnie vonBleiglanz gemachten Gebrauch gemacht 
hat, indem man daraus die circa 3 Fufs hohe, 2 Fufs 
breite und */, Fufs starkę Statuę der heiligen B a r b a r a 
(SchutzheiligendespolnischenBergbaues) aushieb, welche 
heute noch in der Klosterkirche zu Karczowka ais Altar-
stiick aufgestellt ist. 

6) Aus der Metamorpliose des Bleiglanzes ist auf diesen 
Gangen , so ausgezeichnet deutlich ais man es nur selten 
sieht, das kohlensaure Bleierz (Schwarz, und Weifsblei-
erz W . ) hervorgegangen, das oft ansehnliche Massen 
bildet und sich in den Drusen und llohlungen des Blei-
glanzes auch oft genug krystallisirt hat. Das Schwarz-
bleierz W . , auch mituntcr krystallisirt, ist hier so ausge-
zeichnet vorgekommen, wie man es nur selten ausSach-
sen und Ungarn sieht. Yon dem krystallisirten Weifsblei-
erz, dessen Krystalle oft selir klein und schwer zu bestiin-
men sind, haben sich auf dem Hauptgange bei Jaworzno 
in den Jahren 1817 bis 1823 zwei sonderbare Krystallfor-
inengefundcn: Ein sehr langgezogenes keilfórmiges Oc-
toeder (analog dem plomb carbonate octaedre H..) id ein 
achtseitiges Prisma, wclches entsteht, wenn die yiersei-
tige lhombische Siiule mit stumpfcn Seitenkantenwinkeln 
von 117° Y sowohl an den scharfen ais stumpfen Seiten-
kanten stark abgestumpft worden. Yerschwinden endlich 
die vier Seitenflachen der ursprunglichen rhombischen 
Saule ganz, so entsteht daraus einc rechtwinklich viersei-
tigeSaule an den Seitcnkanten schwach abgestumpft, und 
da diese sich fast stets sehr niedrig zeigt, so hat sie das 
Ansehen von Wiirfeln. 

7) Yerhartete Bleierde AY., die nichts Anderes ais ein inni-
ges Gemenge yon kohlensaurem Blei, einigen Erden und 
wenig Eisenoxyd ist, bricht endlich auf diesen Gangen 
theils derb, theils ais Ueberzug sehr haufig, und ist fast 
immer von isabellgelber und lichte ockergelber Farbę. 

Zu den selteneren Gang. und Erzarten auf der zwei-
ten oben angedeuteten Gangformation gehort zucrst Schwer, 
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spatli, meistens krummschaliger, wie er vorziiglich auf den 
alten Halden am Chęciner Schlofsberg sich lindet. Sonst soli 
er sich auf den Gangen bei Gurno in hohlen Kugeln gefunden 
haben, inwendig mit kleinen wasserhellen Gypskrystallen, 
welche die Bergleute Spisz nannten. *) Auf einem Gange am 
Karczówka-Berg fand sich einstens auch ein ausgezeichnetes 
Stiick yon geradschaligem Schwerspath von lichte himmel-
blauer Farbę, das yielleicht gar dem blattrigen Cólestin (schwe-
felsauern Stronthian) angehórt.**) C a r o s i fiihrt ferner von 
den Gangen bei Gurno und Chęcin noch an: weifsen, isabell-
gelben, róthlichen und griinlichen Speckstein, Gyps, Spath-
eisenstein, Kupferlasur, Malachit; Kupfergriin, feinkórnigen 
Zinkspath, Kupferkies undKupferglanz, ziemlich haufigSchwe-

' felkies in Nieren. W i r miissen dahin gestellt seyn lassen, ob 
alle diese Angaben vóllig sicher sind oder nicht, da es uns 
jętzt nicht mehr móglicli ist, dieselben genau zu priifen. Die 
Kupfererze diirften weniger diesen Gangen ais ihrem Ncben-
gesteine selbst zugehóren. 

C a r o s i fiihrt ferner an, dafs an den Hiigeln Wierzmi-
niec und Galman bei Chęcin, und nicht weit davon, bei Bole-
chowice iiber dem eigentlichen festen Kalkstein in den darauf 
liegenden Banken der oben beschriebenen Kalksteinbreccie 
auch ein Flótz vorgekommen sey, wrclches Bleierze und zu-
gleich Gallmei gefiihrt und yon den Alten stark bebaut worden 
sey. Seine Beschreibung dayon zeigt abcr, dafs dieses yer-
meintliche Flótz ganz dieselben Gang- und Erz-Arten ais die 
ebenbeschriebenen Gange fiihrte, und ich zweifle also, dafs 
diese Lagerstatte ein wirkliches Flótz war, sondern yermuthe, 
dafs er sich zu dieser Annahme durch das nalie Zusanunenyor-
kommen mehrerer machtiger und oft sehr unregelmafsiger 
Gange yerleiten liefs, oder dafs eine ganze Gebirgsschichte 
mit zahlreichen erzfiihrenden Gangkliiften stockwerkmafsig 
durchzogen war, denn nirgends ist in neuern Zeiten ein wirk-

*) C a r o s i lleisen tlurcli verschiedcne Provinzcn Tolcns. 2r Thl. 
p . 87 — 101. 

**) Dieses seltene Stiick findet sich in der Sammlung des Herm 
Gubernial-Baths v. Li 11 zu Wieliczka. 
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liches Flótz dieser Art, in dem iibrigen Theile unsers Ueber-
gangs- Kalksteingebirgs gefunden worden. *) 

g. 35. 

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

Der Uebergangs-Kalkstein hat iiberall, wo die darinnen 
vorkommenden Ueberreste einer untergegangenen Lebenswelt 
einer sorgfaltigen und kritischen Priifung unterworfen worden 
sind, das hoehst interessante Resultat geliefert, dafs alle diese 
Ueberreste zu ganzlicb erloscbenen Thiergattungen der Yor-
welt geboren, die wir zum Theil niebt einmal den noch be-
stehenden Geschlechtern unterordnen konnen, sondern nur 
auf Vergleichung ihres Geschlechts - Habitus, mit dem der noch 
fortdauernden Geschlechter gestiitzt, denjenigen Thierfami-
lien und Klassen anreihen dilrfen, zu welchen jene jetzt ge-
zahlt werden. Der Kreis der Geschlechter, dereń alteste 
Prototypen uns der Uebergangs - Kalkstein mitunter in bew un-
derungswiirdiger VolIkommenheit aufbewahrt bat, ist nur 
klein. Mit yielleicht hoehst unbedeutenden Ausnalnnen gelió-
ren sie alle nur zu den Klassen der Zoophyten, Strahlthiere, 
Mollusken und Ci'ustaceen. Aus der ersternKlasse finden sich 
hier die zahlreichsten Ueberreste, und sie diirften alle nur 
zur Familie tler Lithophyten geboren, durchaus abweichend 
von allen Species der jetzigen Lebenswelt. Kaum sind wahre 
Keratopbyten darinnen bekannt. Yon der Klasse der Mollus-
ken, im weitern Sinne, sind es rorzuglich aus der Ordnung 
iler Cepbalopoden die giinzlich ausgestorbenen Polythalamia 
oder Concameraciten, und von den Acephalen die gleichfalls 
fast ganzlicb ei^storbene Familie der Brachiopoden (Terebra-
tula etc.), welche den Uebergangskalkstein so sehr charakteri-
siren. Was sich aufserdem noch von dieser Klasse lindet, 
sind nur wenige Geschlechter und Arten, und zwar von den 
Acephalen nur eine ausgestorbene Budista (Calceola), einige 
Cordiaceen, Pectiniiles, kaum ein Geschlecht der Nympha-
ceen oder Trigonaen; am wenigsten zeigen sich sogenannte 

*) Ca r o s i a. a. O. Ir Thl. p. 64 sq. u. 2r Tlił. p. 149 sq. 
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Univalven: was davon bekannt ist, sind blofs einige eigenthiim-
liche Calyptraceae aus der Ordnung der Gasteropoden und von 
den Trachelipoden seheinen fast nur Pilanzenfressende ohne 
Canal und Ausschnitt an der Basis in dieser Formation vor-
/.ukommen. Wenn endlich die ganzlicli ausgestorbenen Tri-
lobiten , welche bisher nur allein in dieser Formation erkannt 
worden sind, wirklich zur Klasse der Crustaceen gehóren, 
so liatten wir auch von dieser im Uebergangskalkstein die 
altesten und nun erloschenen Yorbilder. — Es geht aus die-
ser Betrachtung heryor, dafs z war der Uebergangskalkstein 
fast nur erloschene Formen der organischen Urwelt uns er-
halten bat, dafs aber die zuweilen aufgestellte Behauptung, ais 
enthalte er nur die untersten und unyollkommensten Anfange 
der ganzen Thierwelt nicht begriindet ist. 

Die fur die Geognosie so wichtige Beobaclitung, dafs 
jedes Lagerungsganze unserer Erdrinde, jede selbststandige 
Formation, welche organische Ueberreste der Urwelt ein-
scbliefst, auch auf sehr entfernten Punltten ihres Yorkom-
mens immer nur gleiclie und eigenłhiimliche Geschlechter 
und Arten der Organismen einschliefse, fordert uns auf, diese 
interessante Thatsache immer mehr und mehr in bisher noch 
unbekannten Gegenden zu priifen und dadurch zur vollkom-
menen Gewifsheit zu erheben oder ais irrig zu widerlegen. 
Darum habe ich mich yorziiglich bemiiht, alle Versteinerun-
gen des polnisclien Uebergangs-Gebirgs, das bisher giinzlich 
unbekannt war, sorgfaltig zu untersuchen. Es liat diese Un-
tersucbung das uberraschende Ilesultat gegeben, dafs seine 
organischen Ueberreste auf das yollkommenste, selbst bis auf 
Kleinigkeiten , mit denen der anerkannten Uebergangsgebirge 
in ganz I'"uropa, yorziiglich mit denen in der Eifel , in West-
phalen und in Scandinayien ubereinstimmen, dafs er aber 
auch einige neue, anderwarts noch nicht aufgefundene Varie-
taten und Arten derselben Geschlechter uVid selbst einige neue 
Geschlechter enthiilt, welches durch das folgende Yerzeich-
nifs derselben speciell nachgewiesen werden soli. 
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V e r z e i c h n i f s . 

Hlasse der Zoophyten. 

A. Genus Es c h a r a und R e t e p o r a . Auct. 
1) E . s c h a r i t e s r e t i f o r m i s ( S c h l o t h . ) . Von G o l d -

f u f s ais G o r g o n i a i n f u n d i b i l i f o r r a i s ( G o l d f u f s ) 
Pctrefactenwerk t. 36. f. 2) bestimmt, diirfte sehr nahe mit 
der Retepora reticulata Lam. (Millepora reticulata L.) aus dem 
Mittelmeere ubęreinstimmen. Ihre netzformig durchlócherten 
Yerzweigungen bekleiden die Kliifte des Uebergangs-Kalk-
steins ais zarte Hautchen; ist selten, ich fand sie nur an dem 
Kanzelberg (Kadzielniagóra) bei Kielce. 

2) E s c h a r i t e s s p o n g i t e s ( S c h l o t h . ) . Diese so 
liaufige yei-steinerung ist nach S c h l o t h e i m entweder 
wirklich eine Ęschara oder eine Cellepora Lam., ganz 
bestimmt keine Retepora. G o l d f u f s bat sie ais Ca la -
m a p o r a s p o n g i t e s 1. c. t. 28. f- 1 , 2 in zwei Yarieta-
ten , die sich auch hier zeigen, abgebildet. Sie durchzieht 
den Uebergangs-Kalkstein in mehr oder minder starken unre-
gelmafsigenKrusten, zuweilen auf allen Klultllachen, und tritt 
besonders deutlich durch seine Yerwitterung hervor, aber 
dennoch selten in ganz yollkomment-n Exemplaren. — Sie ist 
der hiiuiigste Zoophyt im Kalkstein bei Kielce, Chęcin u. a. O. 

B. Genus T u r b i n o l i a Lam. = H i p p u r i t e s . Schloth. 
3 ) H i p p u r i t e s m i t r a t u s Sch., oder richtiger Hippu-

rites ceratites S c h r ó t e r = C y a t h o p h y l l u m c e r a t i t e s 
Gldf. (1. c. taf. 17 f. 2.) Einziges Exemplar aus der Kieleer 
Gegend. 

4) H i p p u r i t e s t u r b i n a t u s S c h l . Dieses Geschćipf 
iler Urwelt gehort wohl sicher zur Madrepora turbinata L. 
Ich faiul zwei Yarietłiten, a) eine 2 — 3 Zoll lang, konisch 
zulaufend und etwas gekriimnit, die Glieder weit von einander 
stehend und wenig markirt und b) eine andere, kleinere , de-
ren Glieder mehr gerundęt und naher stehend sind. Gehort 
zu Cyathophyllum turbinatum Gldf. (1. c. taf. 16 f. 8). Einige 
Exemplare scheincn zu Cyathophylliim vermiculare Gldf. t. 17, 
f- 4 zu gehoren. Beide nicht sehr haufig am Kadzielniagóra 
hei Kielce. 
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C. Genus C a r y o p h y l l i a . Lani. *) 
5) M a d r e p o r i t e s h i p p u r i n u s . S c h ł o t h . Diese 

fur den Uebergangs - Kalkstein fast ubcrall so charakteristische 
Yersteinerung ist durch ihre rolirfórmigen, der Lange nach 
cannelirten Glieder, welche parallel diclit an einander stehen, 
sich meist etwas schlangenartig krummcn, nie Aeste haben, 
und auf der Cylinderflache dieser Glieder nie sternformige Po-
ren zeigen, vom Genus Madrepora Lam. genau geschieden. 
Sie gehórt zu Cyathophyllum cespitosum G o l d f u f s (Petref. 
Musei Univers. Bonnensis Taf. 19 f- 2). F,s ist die yersteine-
rung, Welche fruher oft Juncus lapidcus genannt ward. Wenn 
die Glieder so schwach wie Federspulen sind, ahneJt sie sehr 
der Madrepora flexuosa Porkinson (Organ. Bemains Yol. II. 
Taf. II, f. 8). Diese Yersteinerung bildet in unserm Ueber-
gangs - Kalkstein einzelne, fast nur daraus bestehende Koral-
lenbanke, in welchen keine Muschel sich lindet, wiihrcnd an-
dere Schichten ganz frei davon und reich an Muscheln sind, 
und irnmer stehen dic Glieder dieses Zoophy ten senkrecht, also 
ganz gewifs unyerruckt auf ihrem urspriinglichen Wohnplatze. 
Eine solchc Korallenbank von (i — 7 Fufs Hóhe war im Jahre 
1817 am westlichen Fufse der Kadzielniagóra bei Kielce ent-
blófst; fruher eine ahnliche, mehrere Ellen starkę in den Blei-
gruben am llugel Wierzmieniec bei Chęcin, noch maclitigere 
zwei solclie Bankę bei Bolechowice, zwischen welchen eine 
Bank von der oben beschriebenen bunten Uebergangs-Kalk-
breccie liegt, hier mitunter yermengt mit Astrea - Arten ; fer-

ner 

In derPetrefactenliunde sind Lisher, vor/.iiglii ti in Deutscbland, 
und so auch von Hrn. v. S c l i l o th ci in, alle Versleincrungen 
aus den Geschlechtern Madrepora, Astrea, Maeandrina, Cyatlio 
phyllum, Caryophyllia unler dem Gesainmtnaincn Madreporites 
zusainmengefafst worden. l)a wir uns aber iminer mehr bemii-
hen musseu , die versteinerten Gcnera mit den im lcbenden 
Zustande vorhandcncn zu vcrgleichen und nach den let/.lern zu 
ordnen, so glaube ich auch, dafs der alte Walclusęhc Begrifl' 
Madreporites aufgehoben und nur auf das wirklicho Geschlecht 
Madrepora Lam. beschriinkt werden sollte, denn Nieniand kann 
in Abrede stellen, dafs L i n n e ' s Classification der Zoopl/yten 
noch sehr unvo)lkommen war. 
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ner findet sie sich im braunlichen stinl;steitial'ligeii Kalkstein 
bei Jaworzno, und einzeln zerstreut noch an vicl andernPunk-
ten *). Es ist nicht unwahrscheinlich, dafs einige solcher Ko--
rallenbanke durch unser ganzes Uebergangs-Kalkgebirge ver-
brcitet, aber nicht iiberall entblófst seyn mogen. 

0) C y a t h o p h y l l u m r a m o sum n. bat sehr grofse 
Aehnlichkeit mit Madrepora flexuosa aus dcm indischen Ocean 
und nocli mchr mit C. ramea Lam. aus dem Mittelmeer. Ich 
weifs nicht, zu welcher Art S c h l o t b c i m diese haulige Yer-
steinerung unter seinen Madrcporiten gezśihlt bat; sio stimrnt 
ganz mit der Zeichnungin Park. Oi g. Rem. Yol. II. Taf.YL lig. 3 
iibercin. Yiclleicht geliort sie zum L i t h o d en d r o n c a e sp i-
t o s u m G o l d f u f s (Pctrcf. Musei Univ. Bonnensis Taf. 13 
f. 4). In den dunkeln Marmorarten und in dem schwarzen 
kórnigen Uebergangs - Kalkstein ist sic bei Chęcin, besonders 
am Schlofsberg, bei Szcwce, bei Stopiec, auf dem Stanislai-
Stollen bei Niewacblów, am Galgen - uiul Kanzelberge lici Kielce 
sehr haufig, aber sie ist fast immer so innig mit dem Ge-
steine yerwachsen, dafs sie Yorziiglich nur in den geschliffe-
nen Marmorplatten deutlich zu erkennen ist. 

7) C y a t h o p h y l l u m h c x a g o n u m n. = Madreporites 
hexagonatus Sehloth. = Madrepora pentagona Esp. Sehr 
ausgezeichnet und ziemlich hiiufig am Kadzielniagóra bei Kielce. 
Die Zeichnung in.Park. Org. Bem. Yol. II. Taf. V. lig. 1 — ,3 
stimmt damit. Defsglcichen Petref. Musei Univ. Bonnensis. 
Taf. 19. Fig. 5-

D. G e n u s M i l l e p o r a . Lam. 

8) M i l l e p o r a p u n c t a t a Iiam. et Sehloth. in klei-
nen wenig astigen Stiicken fast stets in Gesellschaft des Cyato-
phylluni ramosum. 

9 )Mi 11 e p o r i t e s c e l l e p o r a t u s S c b l o t l i . Wabrscliein-. 
lich wohl eine Cellepora. Dieser Milleporit kann auf der 
Obei-flache leicht tauschen , denn seine róhrformig verl;in-
gerten Poren haben mitunter das bienenzellenartige Ansehen 
wie Spongites farus Sehloth. aber sie yerlaufen sich nach 
lnnen, nach der Axenlinie des Stamms, in nach Unten yeren-

* ) S . C a r o s i a. a . O . T h l . I . p. G4 sq. u . T h l . I I . p . 134, 149 s q . 

P u » c » , gtognost. Bcschreib. von Polan. i . S 
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gerndc Róhren, fast wie einer Tubipora, nur dafs die Róhren 
nicht senkrecht stehen, sondern nach Aufsen gekrummt sind.— 
Sic stimmt vollkommen iiberein mit Calamopora polymorpha 
G o l d f . Yor. 8. ramoso diraricata (1. c. Taf. 27, lig. 4). 

10) P a v o n i a t u b e r o s a Goldf. (Petrefacten - Werk 
'I'. 12, lig. 9) und 

11) A g a r i c i a 1 o ba ta. Goldf. (I. c. 1.12, fig. 10) sind 
von mireinigemal, aber in bcschadiglenEsemplaren unter dem 
Kalksteingcrólle bei Chęcin und Kielce gefunden worden. 

hlasse der Piadiaria. Lam. (Strahlthiere.) Ordnung 
Crinoidea. Miller. 

12) Einzelne T r a c h i t e n oder Glieder einer Enkrini-
tenart, welche ich nicht zu bestimmen wage, weil ich nie ein 
ganzes Exemplar fand, Kommen vor in dem schwarzen stink-
steinartigen und zum Theil schiefrigen Uebcrgangs-Kalkstein 
zwischen Bodzentyn undRatkowice und in dem Kalkstein, wel-
chcr das Liegende des Eiscnsteinlagers zwischen Szydłowek 
und Dąbrowa bei Kielcc bildet. 

13) T e n t a c u l i t e s a n n u l a t u s Schlotli. Dieses merk-
wiirdige Incognitum, welches uns zuerst Hr. v. S c h l o t -
h e i m kennen lehrte und sehr treu in der Petrefactenkunde 
Taf. XXIX. Fig. 8 abbildetc, und welches bisher nur aus dem 
Ucbergangs-Kalkstein von Gothland und von der Schalkc am 
Harz bekannt war, habc ich und Hr. Carl v. L i i i das Gliick 
gehabt, in Polen auf zwei Punkten in derselben Formation in 
grófserer Menge aufzufinden, einmal in dem Orthoceraliten-
kalk von Podolien sehr haulig und sodann in dem merglichen 
Kalkstein, welcher das Liegende des Dabrower F.isensteinla-
aers bei Kielce ausmacht und selbst mit dem darauf ruhenden o 
Spliiirosiderit wechselt; auf beiden Punkten in Gesellschafl 
der fur diese Formation so charakteiństischen Terebrateln, von 
denen gleich weiter die Rede seyn wird, so dafs auch diese 
Yersteinerung jetzt ais ein cliarakteristisches Eigenthum des 
Ucbergangs-Kalks angesprochen werden darf. Zu welcher 
Thierklasse eigentlich dieses Geschopf geliort, ist immer nocli 
unentschieden. Hr. v. S c h l o t h e i m halt es fiir Glieder der 
Krone des Encrinites cpithonius, und defshalb habe ich es bei 
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den Crinoideen aufgefiihrt. Andere selien es fiir Fiihlhorner 
von Trilobiten an, und im zoologischen Museum der War -
schauer Universitat bat man die podolischen Tentaculiten fiir 
Turriliten angeselien und eingeordnet. Diefs letztere ist of-
fenbar falscli; aber ich zweifle auch an den beiden erstern 
Yermuthungen , weil in dem podolischen Uebergangs • I'alb, 
wo die Tentaculiten, dicht an einander gereiht, grofse Kluft-
flachen bedecken, weder von einem Encrinit noch Trilobit 
eine Spur vorkommt. An angeschliffenen P2xemplaren und 
einigen, die ich selbst im Innern untersucht habe, fand ich, 
dafs den aufsern erhabenenRingen keine innere Scheidewaiule 
oder Concamcrationen entsprechen, und dafs eben so wenig 
eine Spindel und Spiralwendung statt findet. Es liónnen also 
die Tentakuliten weder zu den Polythalamien noch zu den 
einfach gewundenen Mollusken gehoren, sondern da es hohle 
Robren sind, so ist nicht ganz unwahrscheinlich, dafs sie zu 
den Anneliden aus der Ordnung der Sedentarien gehortenf 

also mit den Geschlechtern Dentalium und Serpula verwandt 
seyn mochten. Nach neuern Untersuchungen des Urn. v. B u c h 
scheinen sie hingegen Stachcln von gewissen Arten des Genus 
Producta Sow. zu scyn. 

lilasse der Mol lusk en. Lam. 
E r s t e O r d n u n g C e p h a l o p o d e n und zwar F a m i l i e 

P o l y t h a l a m i a . (Concameraciten Schloth.) 
14) A m m o n i t c s B r o n g n i a r t i Sow. (Minerał Con-

chology Nr. 32, p. 190, Taf. A. lig. 2.) Sehr selten in kleinen, 
in Schwefelkies versteinerten Exemplaren bei Kielce, stimmt 
so genau mit S o w e r b y ' s Zeichnung und Beschreibung, dafs 
an der Identitat nicht zu zweifcln ist, und da S o w e r b y ' s 
ExemplarvonBayeuxin der Normandie aus Kalksteinabstammt, 
so mag diese Yersteinerung vielleicht auch dort dem daselbst 
herrschenden Uebergangs-Gebirge angehoren. 

15) A m m o n i t e s c o m p r i m a t u s n. So nenne ich 
einstweilen einen in Schwefelkies yersteinerten, nur in einem? 

aber sehr deutlichen Exemplare bei Kielce aufgefundenen Am-
monit, dessen aufsere Windung die innern nabelartig so be. 
deckt, ais beim A. Geryillii Sow., aber nach dem Mund zu 
breiter nautilitenartig, wie bei diesem erscheint, und noch 

8 * 
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bestimmt dadurch Von dicscm unterschieden ist, (lais sie 
sehr flach gedriickt, aber ohne scharfe Riickenlinie '/, Zoll, 
im Durchmesser 1% Linie stark ist. 

16) A m m o n i t e s a n n u l a t u s Sehloth. (Nachtrage nur 
Petrefaetenkunde Taf. IX, lig. I.) Inkleinen, seltenen, eben-
falls yerkiesten Exemplarcn mit den yoiigen auf derselben 
Slelle gefunden. 

17) Ein kleiner glalter A m m o n i t mit feiner yertiefter 
Riickenlinie, den ich nicht zu bestimmen wage, in Kalkstein 
versteinert yom Galgenberg bei Kielce; nur Ein Exemplar. 

Die Ammoniten im polnischen Uebergangs - Kalk sind da-
her nur sehr klein, sehr selten und nur auf einen kleinen 
Punkt beschriinkt. 

18) L i t h n i t e s c o n v o l v a n s Schlolh. Ein einziges 
beschadigtes Endstiick dieses seltenen Petrefacts , doch deut-
lich, um es bestimmen zu konnen, fand ich am Galgenberge bei 
Kielce. 

10) G o n i l i t e s K i e l c e n s i s n. Dieser Concameracil, 
den man nach den altern Petrefacten-Systemen zu den Ortho-
ceratiten zahlen miifste, zeichnet sich durch seineii spitz-
koniscben Bau, enge Concamerationen und aufśere Schale aus, 
und ich habe ihn also wohl mit Recht zu dem Gen. Conilites 
Lam. gebracht. Er hat 1'/, Zoll liiinge, unten 5/4 Zoll Durch-
messer und liiuft in eine scharfe Spitze aus. Sehr selten im 
Galgenberge bei Kielce. 

20) O r t h o c e r a t i t e n , immer yerkiest und wieder in 
Brauneisenstein yerwandelt, aber immer nur in Bruchstiicken, 
die sich nicht naher bestimmen lassen , in den Hiigeln siidlich 
an der Stadt Kielce. Sonderbar, dafs yon den grofsen und 
schonen Orthoceratiten, welche den esthlandischen und podo-
lischen Uebergangs-Kalkstein so sehr auszeichnen, im Sando-
mirer Uebergangs - Kalkstein gar nichts aufgefunden worden 
ist, ais jene wenigen Fragmente. 

Z w e i t e O r d n u n g : T ra c h e l i p o d a Lam. 
Die Mollusken mit cinfaclier Spiralwindung (Schnecken) 

s i n d im 2 'olnischen Uebergangs-Kalkstein am seltcnsten. Sie 
erscheinen cinzeln, leider meist in Steinkernen, stellen aber 
manche Arten auf, welche anderwarts in dieser Foimation 
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noch nicht erkannt oder wenigstens noch nicht Keschrieben 
und abgebildet worden sind. 

21) Der Steinkern einer ziemlich lang gestreckten V o -
luta L., die durchaus nicht naher zu bestimmen ist, voin Kar-
czoAvka - Berge bei Kielce. 

22) Der Steinkern eines ebenfalls unbcstimmbaren T u r -
b i n i t e n eben daher. 

23) Der sehr wohl erhaltcne Steinkern einer Univalve 
von vier Zoll Lange und einem Zoll unternDurchmesser, dessen 
leider etwas beschadigte Mundoffnung ohne Canal oder Aus-
schnitt an der Basis zu seyn scheint, dessen ganzer Hąbitus 
aber an dieGenera Turritella, Cerithium und noch mehr an die 
Abtheilung des Genus Trochus L. erinnert, die, wie Trochus 
telescopium, longaevusetc., hoch thurmformig gewunden sind, 
und wohl mit Recht bei Montfort das besondere Genus Tectus 
bilden. Ich glaube, dafs das Fossil zum letztern Genus gehórt, 
und nenne es defshalb Tectus antiquitatis. Sollte aber etwa 
an einem noch aufzufindenden vollkommneren Esemplare an 
der Basis, wo gerade an m einem Exemplare ein kleines Stiick-
chen abgebrochen ist, ein kurzer Canal sich zeigen, so kónnte 
dann die Yersteinerung nur allein zum Genus Cerithium Lam. 
gezahlt werden. 

Sie fand sich aufiallend genug lose in einer Kluft des 
Kalkstcins inneliegend, welcher im Liegenden des Eisenstein-
lagers von Dąbrową bei Kielce, 25 Lachter unter Tage, vor-
kain, und ist selbst durchaus in eine Art von Spatheisenstein 
verwandelt. Die aufsere Schale fehlt, der Steinkern deutet 
aber auf scharfe Ouerrippen, wie bei den meisten Arten der 
Turritellen sich linden. 

24) Ein T r o c h u s aus dem Nebengestein des Ble i -Erz -
ganges Machałowska spara im Karczowka- Berge bei Kielce. 

25) U c li ci te s h c l i c i n a c f o r m i s Sclilolh. in jungen 
kleinen Evemplaren, gehórt entweder wirklich zum Genus 
HelicinaLam., und diirftc dann der Helicina fasciata yerwandt 
seyn, oder er gehórt zum Genus Rotella Sow. 

26) H e l i x c i r r i f o r m i s Sow. (Min. Conchol. T. 181, 
f. 2) ebenfalls nur in jungen Exemplarcn. Da die Spira sich 
iiber der ersten Windung so spitz und kurz konisch erhebt, 
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wie bei Cirrus nodosus Sow. (Min. Conch. T. 219, f. 2 ) , so 
kónnte es sogar seyn, dafs diese Art zum Gen. Cirrus Sow. 
gehórte. 

27) H e l i c i t e s d e l p h i n u l o i d e s Schloth. auch nur 
ais Brut, aber mil ziemlich gut erhaltener Scbale. Mir 
sebeint, er gebórt mehr zum Gen. Cirrus ais zu Delphinula. 

28) Die sauber erhaltene, sccbs Linien lange Schalc ei-
ner Schnecke, die nach der rollkommen, deutlicb erhalte-
nen Mundóffnung ganz bestimmt zum Genus M e l a n i a Lam. 
gebort , und wobei hochstens nur eine Yerwechslung mit Pa-
ludina moglich ware. Also die erste mit Bestimmtlieit nacb-
gewiesene Sufswasserscbneckc im Uebergangsgebirge, d^e ich 
defsbalb mit dem Namen M e l a n i a a n t e d i l u y i an a be-
zeichnen will. 

Alle diese unter Nr. 25) 26, 27 und 28 beschriebenen in-
teressanten Yersteinerungen fand ich zugleich mit einer kleinen 
Cycladen - Art zwischen den Aesten der Millepora punctata 
eingesclilossen im festen dunkelgrauen Uebergangs-Kalkstein 
am Galgenberge bei Kielce auf einer Kluftflache, welche die 
Yerwitterung des Kalksteins und dadurch das deutliche Her-
yortreten dieser seltenen Konchylienbeforderthatte. Es diirfte 
Aufmerksamkeit verdienen, wie hier in einer Korallenbank der 
Urwelt, vielleicht am Ufer einer dadurch erliohten Insel, die 
Brut sudlicher See- , Flufs- und Land-Schnecken von den 
Gescblechtern Helicina, Cirrus, Melania, Cyclas friedlicli 
nebeneinander Schulz fanden, ais noch ein warmeres Klima 
yom Erstarrungs-Procefs der Erdrinde ausgehend, auch im 
Norden herrschte. 

D r i t t e O r d n u n g . G a s t e r o p o d e n . 

29) C a l y p t r a e a d i s c o i d e s n. Sie hat die grófste 
Aebnlichkeit mit Fatellites discoides Schloth. (Nachlrage 
zur Petrefactenkunde 2te Abtheil., T. 32, lig. 3), und kónnte 
beim crsten Anblicke damit yerwechselt wcrden; aber bei die-
ser stebt der Wirbe l nicht ganz in der Mitte , wie bei unserer 
Koncbylie, welche ganz gerade kegelformig vier Linien im 
Durchmesser und 2'/, Linien Hóhe hat; der Wirbel ist auch 
gar nicht, wic bei Patella dilatata Lam., gebogen, spndern 
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ganz aufrecht stehend, spitz. Darnach mufs diese Verstei-
nerung wohl zuin Genus Calyptraea gehoren, aber ihre grofse 
Aehnlichkeit mit dem P. discoides aus dem Muschelkalk ist 
immer auffallend. Ihre Schale ist diinn, żart geringelt. Sie 
findet sich selten in dem schwarzcn bituminosen Kalkscliiefer 
bei ŁagOAV. 

30) Ein ganz eigenthiimliehes Geschópf der Yorwelt, we l -
ches otfenbar zu den Patellen im Sinne L i n n e s oder zur Fa-
milie der Calyptracea L a m . gehort, aber bisher nirgends ab-
gebildetist , und nach den in den Lehrbuehern aufgestellten 
Geschlechts-Charakteren zu keinem der bekannten Geschlech-
ter Patella, Calyptraea, Crepidula,Fissurella, Capulus, Emargi-
nula, Seutus, Ancylus, .Siphonaria und Planospirites gebracht 
werden kann. Ich wage es daher, ein ncues Genus dieser Fa-
milie daraus zu bilden, und belege die davon aufgefundene 
Art mit dem Namen Scutellum costatum n., dereń Charakteristik 
folgende ist: 

Gebause einschalig, schildformig, halb elliptisch, kein ko-
nischer oder spiraltdrmiger W i r b e l , statt dessen ein lialb-
ovalcr, erhabener Knopf, in der Mitte des rordern geradli-
nieen Llandes, von welchem vierzehn erhabcne, mit klei-
nen Knotchen besetzte Langenrippen bis zum hintern ein 
wenig aufwarts gebogenen Rand laufen. Hdhlung einfach, 
concaAr. — Die Knotchen oder wohl gar kleinen Ilakchen, 
mit welchen die Rippen und zugleich der Knopf der Schale 
sehr regclmiifsig besetzt sind, geben der Konchylie ein 
hóchst zierlicbes Ansehen. 

Sie fand sich vor einigen Jahren in einer lichterauch-
grauen Schicht des Uebergangs-Kalksteins am Kadzielniagóra 
bei Kielce in mehreren ausgezeichneten Exemplaren. 

Rlasse der Acephalen. Cuv. Mnsclieln. 

Aufser den oben unter Nr. 26 schon genannten kleinen 
Cycladen, die ich nicht naher bestimmen kann, gehoren die 
iibrigen Acephalen, welche in unserm Uebergangs - Kalkstein 
die zalilreichsten Yersteincrungen bilden, alle zur 

O r d n u n g d e r B r a c h i o p o d e n oderArmfiifslerLam.*) 

*) In den altern Pctrcfactcn - Systemen fiihrcu d icMuscheln, welclic 
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A. G e n u s S p i r i f e r Sow. R h y n c h o n e l l a Fischer. T e -
r e b r a t u l i t e s - A r t e n . Schloth. 

31) S p i r i f e r s p e c i o s u s Bronn =r Terebratulites 
speciosus Schloth. (Nachtr. zur Petrefactenkunde Taf. 16, 
fig. 1 . ) — Wahrscheinlich gleich mit Spirifer trigonalis S o w . 
(Min. Conchol. Taf. 265-) Hochst nusgezeichnet sowolil in 
eingewachsenen ais in frcien Exemplaren mit der vollkonunen 
erhaltenen Schale, die sogar mehr calcinirt ais yersteinert 
ist, zienilich haufig im Kalksteine im Liegenden des oftgcnann-
tcn Dąbrower Eiseiisteinlagers im schuppigen und dichten tho-
nigen Spharosiderit dieses Lagers selbst und im Kalksteine 
vom Kanzelberge bei Kielce. Zugleich zcigen sich auch die 
von Urn. v. S c l i ł o t h e i m unter den Namen Terebrat. inter-
medius und cornprimatus oder artifex aufgefiihrten Yarietaten 

j e m unter den Bracliiopodcn begritren werden, den unpasscn-
den Kamen Anomitcn. Da aber das Gen. Anomia nur gewisse 
Aluschelarten aus der Sippscliaft der Ostraeeen (Austermuscheln) 
umfafst, welche init den Bracliiopodcn gar nichts gemein habenj 
so muls ein solcher Doppclsinu, der mit dem Ausdruck Anomit 
verbunden war, fernerhin ganzlich bcscitigt werden, nnd Ano-
miten diirfen nur die Yerstcinerungen genannt werden, welelie 
tum wirklichen Genus Anomia Lam. gehoreri. Ais man das 
ichwankende des Ausdrueks Anomites wohl fiililte, und La-
marli das Genus Terebratula fixirt liatte, vereinigte man fast 
alle versteinerten Bracliiopodcn wieder unter dem Gesammtna-
men Terebratulites. Darunler waren aber wieder hochst vcr-
schiedcne Thiere vereinigt, und Hrn. S o w e r b y gehórt boson-
ders das \ erdienst vom eigntlicehcn Gen. Terebratula Lam. 
die wesentlich versehiedenen Genera Spirifer und Producta 
getrennt zu haben. Zu Spirifer gehoren alle Terebrateln, die ci-
nengcschlossencn Schnabel (nichi durchbohrten lin cli cl) der Ober-
schale, und in der Hohlkłlhle linter diesen eine dreieckige A(is-
buclitung oder Ausschnitt haben, und da/,u mochte auch das 
Gen. Thecidium oder Magas Sow. noth /.u rechnen seyn. /.u Pro-
ducta gehoren die Terebrateln mit nicht durchbohrten Buckeln 
Und oline Ifohlkęhle unter diesem, und /.u Terebratula alle die, 
welche durchbohrle Buclićl, aber keinen Ausschnitt unterhalb 
derselbcn haben. Kie andern von Terebratula aufserdcin in 
iieucrer Zcit noch getrennten Geschlechter 1'entamerus, Dian-
chora, llipponis Sow. und Trigonella Fiscli. sind erst nocli 
naher /.u priifen. 
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tlieser Art lrier. Der Steinkern dieses Spirifer speciosus er-
scheint hier ebenfalls hochst ausgezeichnet und ist nichts An-
deres ais der sogenannte falschlich fur eine besomlereMuschel-
gattung ausgegebene 

I l y s t e r o l i t e s h y s t e r i e u s Schloth. (Petrefacten-
kunde Fig. 29, hg. 1), und ich kann nicht umhin, in einer An-
merkung meine Beobachtungen zur Aufklarung dieses petre-
factologischen Irrthums anzufiihren *). 

*) Man bat gewisse Steinkerne einerMuschelart, die man zu den Ano-
niiten iin allern Sinne des Worts zabite, und dereń Schalen man 
bisher nicht gekannt hatte, fiir ein besonderes ausgestorbenes Mu-
schelgcschlecht unter dem Namen Ilysterolites gehalten, undHerr 
v. S c h l o t h e i m bat in seiner 1'etrefactenkunde drei allerdings 

verscliicdene Arten davon, giamlich II. vulvarius paradoxus und 
hysterieus aufgcstcllt. Neuerlich hat Hr. Ilofrath T i l e s i u s in 
seinem Werke : Naturhistorische Abliandlungen und Erlante-
rungen , besonders die Petrefactenliunde betrefFend, Cassel 
1826. 1. diese Ilysteroliten einer genauern Priifung unterworfen 
und wollte zu dem Resultale gekommen seyn, dafs diese Vcr-
steinerung von gar keiner Muschel abstainmc, sondern von einer 
nackten, sclialenlosen Fliigel- oder Ruderschnecke, d.i. alsovon 
cinem 1'tcropoden; entweder von dem Mekelsehen Genus Ga-
steropteron oder vom Genus Clio. Bcide diese Mcinungen, von 
denen sieli die Schlotheiinische der Walirheit ani meisten naherte, 
sind meiner Ucberzeugiing nach irrig. Ich bemerkte zuerst in 
dem oftgenanntenDąbrower Ralkstein, dafs verstiimmelteExeni-
plarc des Terebratulites speciosus zu beiden Seiten des obern 
lJuckels die fur den Ilysterolites hysterieus charaliteristischen 
Einschnitte zeigten , welche von da an den Randern der tiefen 
Riickcnfurclic ein Stiick herabreichen. Ich theilte diefs llerrn 
v. S cli 1 o t h e i m mit, konnte ihn aber damals noch nicht ganz 
iiberzeugen. Dadurch angeeifert, entschlofs ich mich, z we i 
meiner schdnsten , freicn und vollstandigen Esemplare von Spi-
rifer speciosus, dereń ganze Schale vollkommcn erhaltcn war, 
der genauern Untersuehung zu opfern. Ich łóste die weifse 
milde, fast calcinirtc Schale ganz songfiiUig in hleinenSpliUern 
mit einer stumpfen Lanzette ab, ohne den innern, festern Rern 
im geringsteii zu. beschadigcn, es gliiclue vollkominen und die da-
raus crhaltcnen Steinlserne erschienen min vollliommen gletch dcm 
Ilysterolites hysterieus vom Haiser Stainel im Saynischen. Ich 
war also nun durch sichere Beobachtung libcrzeugt, dafs diese 
verineintliche Muschel nichts ais derSteinkern des Spirifer oder 
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1 )ieser sogcnannte llysterolit findet sich, wiewohl selten, 
auch in dcm Uebergangs-Ouarzfels an den Dimyner Bergen 
bei Kielce. 

32) S p i r i f e r al atu s n. = Terebr. alatus Schloth. 
( L e o n h a r d s Taschenbuch VII, Taf. 2, fig. 1 u .3 . ) Seltener 
ais der yorige, aber eben so schon auf denselben Fundórtern. 

33) S p i r i f e r o s t i o l a t u s n. = Tereb. ostiolatus 
Schloth. (Nachtriige z. Pctrefactenk. T. 17, f. 3 und L e o n -
h a r d s Taschenbuch VII, T. 2, f. 8-) Ebendaselbst, selten. 
— Hr. y. S c h l o t h e i m s Beliauptung, dafs er nicht zum T. 
aperturatus gehórc, ist yollig gegriindet, aber mir hat ge-
schienen, dafs er nur eine Yarietat des Spirifer speciosus 
seyn moclite, weil Varietaten vor mir liegen, die offenbar den 
Uebergang zwischen beiden maclien. — P2r ist gleich mit 
Spirifer rotundatus S o w . (Min. Conch. T. 461, f. 1.) 

34) S p i r i f e r l a c v i g a t u s Bronn. = Tereb, Iaevigatus 
Schl. (Nachtragc T. 18, f. 1.) Ziemlichhaufig in dem Kalksteine 
bei Dąbrowa.— Diese Art ist gleich mit S p i r i f e r g l a b c r 
Sqw. (Min. Conch. T. 269, f. 1 u. 2.) 

B. G e n u s P r o d u c t a . S o w . 

35) P r o d u c t a p e c t i n i f o r m i s n. Eine neue und 
sonderbare Spccies dieses Geschlechts, die mail, wenn nicht 

Terebratulitcs speciosus sey. Dadurch ermuthigt, ging ich wei-
ter, behandelte ein Exemplar des Ter. alatus auf gleiche Art 
und erhielt daraus einen Steinkern, der mit Jlyster. paradoxus 
Schloth. iibereinstimmte. Jct/.t blieb mir noch der łtyst. vul-
variusubrig, dessen aufsere Gcstalt auf Ter. sarcinulatus und 
ostiolatus hindeutete. Von den erstern bcsafsich keine Exemplare, 
dic ich hatte priifen luinncn, aber einen Ter. ostiolatus behan-
delte ich auf dic oben angegebene Weise und erhielt einen Stein-
kern, der arn Kuchci und an dem erhabenen Riickenwulst der 
untern Schale den vulvaartigen Einschnitt jenes Ilysteroliten 
7,cigte; also auch dieser llyst. wahrscheinlich nur Steinkern des 
Ter. ostiolatus. Ich bin daher zu der Ucbcrzeugung gekommen, 
dafs die Hysteroliten liein besonderes Muschelgeschlecht sind, 
ais solches aus dcm 1'ctrcfacten-Systcme verschwinden mtissen, 
und nichts anderes sind, ais Steinkerne mancher Artcn des Gen. 
Spirifer Sow. 
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ein iiber den geradlinigen obern Rand sehr wenig heryorra-
gender Buckel Torhanden warc, fast fur einen wirklichen Pec-
tiniten halten miifste. Sic ist aufserordentlieh flach, yóllig 
halbcirkelrund und stimmt in ihrer ganzen Form mit Producta 
depressa Sow. (theGenera ofrecentetfossilshellsHcftNr. 21) 
am meisten und fast vollig iiberein, allein sie kann doch nicht 
dazu gelióren, weil an unserer Species der geradlinige Rand 
zu beiden Seiten in stachelformige sehr schmale Fortsatze vci--
liingert ist, wie sich derglcichcn bei Producta longispina S o w. 
(Min. Concb. T. 68) zeigen, die aber nicht wie bei dieser in 
der Mitte des gebogenen Randes stehen, sondern, wie gesagt, 
in gleiclier Horizontal-Linie mit dem obern Rande ungefahr 
wie bei Spirifer alatus. Yon dem kaum yorragenden Ruckel 
faufen zarte Langenrippen strahlenformig, wie bei den Pecti-
niten, nach dcm Rande, zwischen welchen am Rande noch 
feinere nicht bis zum Ruckel reichende Mittelrippen liegen, 
wie bei Tereb. umbraculum; aufserdem die ganze Scliale 
noch hóchst zart der Lange nach gestrcift. Nach Erschei-
nung von D a l m a n s richtiger Abhandlung (Uppstaelling och 
lleskrifning of de i Sverige funne Terebratuliter. Stockh. 1828) 
selie ich nun, dafs diese Art zu seiner T. I, f. 3 abgebildeten 
Art L e p to na e u g l y p h a gehórt. Fand sich in derselben 
Kalksteinschicht an Kadzielniagóra, worinnen ich die obcnbe-
schriebene Scutellum costatuni cntdeckte, und scheint auch in 
dem feinkornigen Ouarzfels an den Dimyner-Bergen bei Kielce 
yorzukommen. 

C. G c n u s T e r e brat ul a. 

36) T e r e b r a t u l i t e s p r i s c u s Schloth. = Atrypa 
reticularis Dalmann. (Nachtrage zur Petrefaetenk. T. 17. 
f. 2. T. 20, f- 4.) Dieser dem Uebergangs - Kalksteine fast 
iiberall eigene Tercbratulit erscheint auch hier sehr ausge-
zeichnet und hiiufig in grofsen, sclir bauchig ausgewachsenen 
Exemplaren und noch hiiufiger ais sehr yariirendeMuschelbrut, 
am schónsten im Galgen- und Kanzel-Berge bei Kielce, aber 
auch bei Karczówka, Biatogon, Chęcin, Gurno, Krayno, Ła-
gów , Tudarów. 

37) T e r e b r a t u l i t e s a s p e r Schloth. oder A t r y p a 

/ 



124 III. Abscłin. Specielle Betrachtung 

a s p e r a Dalm., so wie ihn die Nachtragez.Petrefactenk.T. 18, 
f. 3 abbilden, und wohl wirklich yerschiedcn yom T. priscus. 
Selten am Kanzelberge und bei Chęcin. 

38) T e r e b r a t u l i t e s e x p l a n a t u s Schloth. Noch 
(lachgedruckter und breiter gezogen ais ihn Hr. v. S c h l o t -
h e i m T. 18, f. 2 abgebildet hat. Sehr selten im Galgenberge 
bei Kielce. 

39) T e r e b r a t u l i t e s c u r y a t u s Schloth. Von Ka-
dzielniagóra bei Kielce. Hr. v. S c h ł o t h e i m hat ihn von 
hier schon abgebildet in den Nachtragen zur Petrefactenkundo 
T. 19, f. 2. 

40) T e r e b r a t u l i t e s j p l a n i t i a t u s , im Umrifs dem 
T. vulgaris und elongatus S c h l o t h . ahnlich, aber ganz flach, 
die untere Schale kaum etwas gewólbt, der Schnabel sehr 
klein und sehr wenig iibergebogen, am untern Rande gar 
keine Ausbiegung und sehr zart in dieQuere geringelt. Herr 
v. S c h ł o t h e i m hat ihn ais Varietat des T. yulgaris aufge-
fiihrt, ich glaube aber, dafs er eine eigene Art ausmacht. 
Sehr selten imschwarzsn bituminósen Kalkschiefer bei Łagów. 

41) T e r e b r a t u l i t e s l a c u n o i d e s . n. So nenne ich 
einstweilen eine Art, welche wahrscheinlich zur Familie des 
Ter. lacunosus Schloth. gehórt, sehr breit und dabei sehr 
bauchig, mit nicht stark yorragcndem Buckel der obęrn 
Schale ist. Der Umrifs seiner Gestalt gleiclu sehr der Te-
rebratula GallinaAd. Rrong. (s. Cu vi e r Rech. sur les ossem. 
foss. 2. Edit. Tom. II, Pars II, Pi. 9, f. 2). Seine Langenfal-
ten sind so erhaben und tief in einandergreifend, ais bei Ter. 
lacunosus, oblitjuus und helyeticus. Aber er unterscheidet 
sich von allen diesenArten durch grofsere Breite und dadurch, 
dafs beide Muschelschalen eine nur flach eingedi iikte Riicken-
furcbehaben ; also nicht, wie gewohnlich, der Riickenfurche 
der Oberschale eine gleicbfórmige miltlere erhabene Riicken-
wolbung der untern Schale corrcspondirt. Die Spielarten 
desT. lacunosus sind zwar sehr mannichfaltig, aber ich glaube 
ihn nicht damit yereinigen zu konnen, indem er sich in man. 
cher Hinsicht dem T. obliquus mehr nahert. — Er fand sich 
an Kadzielniagóra bei Kielce, wo er in sehr zahlreichen und 
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yolistandigen Exemplaren eine nur aus dieser Art zusairtmen-
gehiiufte Muschelbank im rothlich grauen Kalksteine bildet. 

I). G e n u s L i n gu l a. L a m . 

4J) L i n gul a a n a t i n a f o r m i s n. Diese seltene zarte 
Yersteinerung fand sich auf demselben Stiicke des schwarzen 
Kalkschiefers von Łagów, worauf ich die Galyptraea discoides 
entdcckte. Sie stimmt in der ganzen Gestalt, dem etwas 
spitzen Schnabel, der zarten Ouerslreifung und der auf der 
innem Muschelseile vom Schnabel bis zuin hintern Rande 
herablaufenden schwachen Langenfalte, so auffallend mit der 
Lingula nnatina Lam. oder Patella unguis L. (s. S o w e r b y 
the Genera of rccent and fossil Shells Nr. 1) iiberein, dafs 
ich sie geradezu damit fur YÓllig einerlei erklart haben wiirde, 
wenn nicht an meiner Yersteinerung der hintere Rand etwas 

' mehr clliptisch zugerundet wiire, ais an der lebenden Art ; 
aber so viel ist gewifs, dafs sic dayon nur selir wenig abweicht, 
daher ich ihr auch den Namen anatinaformis beilcgte.— Neuer-
lich sind in den kalkigcn Schiefern dieser Formation in der 
Gegend von Iwanisk kleine Muschcln aufgefunden worden, 
welche zu der von Urn. Prof. B r o n 11 aufgestellten Gattung 
Posidonia gebóren. 

Endlich bemerke ich noch, dafs in dem Ouarzfels an 
den Dimyner- Bergen bei Kielce Steinkerne und Abdriicke ei-
ner Muschcl yorkommen, welche wifklich zu den Pectiniten 
zu gehóren scheint, aber aus Mangel yollstandiger Exemplai'e 
nicht genauer bestimmt werden kann. 

lilasse der Crustuceen. 

Lange glaubte ich, dafs die sogenanntcnTrilobit.cn, welche 
im Uebergangs - Kalksteine fast uberall gefunden werden, in 
dem polnischen Mittelgebirge wirklich fehlten, bis ich endlich 
in dem oft erwahnten Dąbrowacr Kalksteine in Gesellschaft 
mit Tenlaculiteii'- und Spirifer- Arten zwei jungę deutlich und 
mit Schale erhaltene Esemplare eines Trilobiten auffand und 
z war von der Art des 

43) A s a p h u s I l a u s m a n n i Brong. 
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36. 

Vericiłterung. Einflufs auj den Boden und die 
Veget alion. 

1) Dor Uebergangs - Kallistcin. 

Dieser Kalkstein ist der Verwitterung wenig unterworfen, 
er wird dadurch nur an der Oberflache wenige Linien dick 
gebleicht. Blofs der schiefrige schwarze Kalkstein Jóst sich 
an der Luft hałd auf, zeriallt zuerst in schiefrige Splitter und 
allmahlichzu einer schwarzen, etwas fettigen, fruchtbaren Erde. 
Weil ferner der gemcine Uebergangs - Kalkstein3 obgleich 
zerkliiftet, dennoch nicht leicht sich zertriimmert, so triigt 
und erzeugt er nur eine schwache Ackerkrume, und diese ist 
oft mit grofsen Kalksteinbrocken geniengt. Nur in den Tlia-
lern tragt er daher einen liiittelmafsigen Boden, der meist 
nur Koggen- undHafer-Bau zuliifst. ' Die Berge haben nur 
eine sehr schwache Humusdecke und sind zum Theil ganz fel-
sig-kahl. Wald gedeiht darauf schlecht. Von wild wach-
senden Pllanzen gedeihen auf dieseni Boden besonders uppig 
Salvia sylvestris und pratensis, Polygala yulgaris, Helianthe-
mumvulgare, Anemone sylvestris, Pulsatilla yulgaris, Cypri-
pedium calceolus und Juniperus communis. 

2) Grauwaclic und Ouarzfels. 

Der Grauwackenschiefer und die thonreichcrn feinkórni-
gen Abiinderungcn des (^uarzfels verwittern leicht. und stark, 
und bilden cinen sandigen Lehmbodcn mit steinigem Unter-
grunde. Der reinere Ouarzfels yerwittert fast gar nicht, 
aber yermóge seiner starkenZerkliiftung wird er aufserordent-
lich leicht zerriittet und bildet cinen llachen sandigen , sehr 
steinigen Boden. Beide Bodenarten tragen fast nur llafer, 
dagegen sind sie dem Waldwuchs giinstiger ais der Kalkstein. 
Fichten, Kiefern, Eiclien, seltener Buchen sind die Haupt-
holzer darauf. Wenn der Wald zu stark gelichtet wird, ist 
natiirliche Besamung auf diesen Boden schwer, und die einmal 
abgetriebenen Berge bedecken sich, nachdem der loekere 
Gerollboden seine Feuchtigkeit yerloren hat, nur mit niedri-
gen Stockausschlagen von Eichen und Birken. (Gegend von 
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Kielce und Cliecin.) Auł'dcm Waldboden diescr Gcbirgsarten 
gedeihen von selteneren Pllanzen vorziiglich gut Gladiolus 
communis, liilium Martagon, Digitalis purpurea und ambigua, 
Convallaria multiflora und Orchis bifolia. 

5- 37-

Q u e l l e 11 f ń h r n 11 g. 

Unser Uebergangs-Kalkstein ist arm an Quellen; erst im 
Niveau der benachbarten Thalsohlen sind sic darinnen aufzu-
linden. Das Wasser, welches sie liefern, ist meist etwąs 
weich, mit einigen salzsauern, salpetersauern und scliwefel-
sauern Salzen gemengt. Eigentliche Minerał - Oucllen felilen 
ganz. Der Quarzfels ist wasserreicher; auch iiber den Thal-
sohlen liefert er frei zu Tage gehende schwache Ouellen, 
welche sehr rcines Wasser fiihren. 

3S. 

Vergleiclmng mil dem Varkommen in andern Gegenden. 

Die bishcrigeSchilderung unserer Formation diirfte wohl 
keinen Zweifel iibrig gelassen haben, dafs dieselbe zum De-
bergangsgebirge im Sinne W er 11 e r s wirhlich gehore, denn 
•lieGesteine, die Yersteinerungen, die Erzfuhrung, dieSchicb-
tcnstcllungundljagerung sprechen zu deutlich daffir. Dennoch 
fiige ich zu noch mehrerer Bestatigung cinige Yergleiclumgen 
mit anerkannten Grauwaclien- und Uebergangs - Kalkstein-
Gebilden anderer Lander bei. 

1) Mit ungrisclicn Uebergangs-Gebirgon. 

An der Nordseite der Tatra liegt unmittelbar auf Granit 
ein Ouarzfels, welcbcr nach Oben zu in grauen, schwarzen 
und marmorirten Uebergangs - Kalkstein iibergeht. An den 
Sohler- und Liptauer-Alpen folgt auf Gneus, Granit und 
Glimmerschiefer entweder wahrer Thonschiefer oder soglcicb 
Grauwacke von mannicbfaltiger Bescbaffenbeit. Diese wecli-
sellagert mit quarziger Grauwacke und quarzigem Sandsteine, 
wie in der Gegend vom Herrngrunde, anderwarts wird die ei-
gentliche Grauwacke ganz zuriickgedrangt und an ihre Stelle 
tritt ein theils schiefriger, tbeils massiger (^uarzfels, welcher 
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von aufserordentlicher Verbreitung, Vorziiglich im ganżeri 
Granthale von Neusohl ]>is Brics, eben so auch in der Liptau, 
im Zipsergebirge und im Gómórer Comitat erseheint. Griin-
liche und graue Grauwackenschiefer und dichte Griinsteine 
verbinden sieli damit. Ueber der Grauwackc und dem (luarz-
fels lagert liberał 1 in Ungarn nicht blofs an den schon genann-
ten Punkten, sondern auch am Faczkower-Gebirge und iiber-
haupt im nordwestlichen Ungarn fast bis zum Waagtliale im 
'1'rentschiner Comitate ein machtiges Kalksteingebilde, das 
wir zum Uebergangs-Kalkstein zahlen miissen; nur miissen 
wir davon alle diejenigen Kalksteine, ausschliefsen, welche 
damit zuweilen nahe benacbbart der karpathischen Sandstein-
P'ormation angehóren , und welche fruher oft und selbst von 
B e u d a n t mit jenen verwechselt wurden. Yergleichen wir 
nun die Gesteine des polnischen Mittelgebirgs mit denen im 
ungarischen Uebergangsgebirge, so bicten sich uns unverkenn-
bare Aehnlichkeiten dar. Unser Ouarzfels in den Gegenden 
von Kielce, an der Łyaagóra, bei Łagów, ist so vollkonimen 
gleich den quarzigen Grauwackenarten bei Neusohl, Libethen, 
im Eisenbacher Thal, bei Rhonitz und an der Tatra, dafs ne-
beneinander gelcgte Stiicke nicht unterschieden werden kón-
nen. Unsere griincn Grauwackenschiefer aus der Gegend 
von Klimontów, Iwanisk und gegenSandomirz hin sind denen 
in Ungarn bei Deutsch- Liptscb , im Thale von Maluszina und 
zwischen Neusohl und Poinik auffallend ahnlich; den dichten, 
mit feinen Kalkspathaderełien durchzogenen Griinstein von 
Staboszowice im Opatówka-Thale und von Kuroszwęki fin-
den wir am W e g c von Neusohl nach Windisch - Łiptsch wie-
der in Ycrbindung mit Grauwackc und Mandelstein. Endlich 
in der interessanten Gegend zwischen Neusohl und Poinik. 
yorziiglich an der sogenannten Otowianka glaubt man sich 
plótzlich in die Gegend von Miedzianka und an die Syleowa-
góra bei Chęcin in Polcn versctzt, wenn man denUebergangs-
Kalkstein jener Gegend mit seinen eingesprengten Partien 
vonKupfer-Lasur, Kupfergriin uitdBleiglanz mit dem rothen, 
leicht austrocknendcn Letten seiner Gangkliifte, mit seinen 
stanglichen Kalkspathen, bis in die geringsten IUeinigkeiten 
identisch mit jenen der genannten polnischen Gegenden sieht. 

Je-
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der Unbefangene mufs durch solche auffallende Aehnlichkeiten 
zu dem SchJufs gefiihrt werden, dafs die Uebergangs-Forma-
tion des polnischen Mittelgebirgs sehr genau mit der in Un-
garn und vorziiglich im Granthal ubereinstimme 

2) Mit dcm rheinisch - weslphiilischcn Schiefer- und Kalkstein - Zug. 

Am siidlichen Randc des grofsen norddeutschen Schiefer-
zugs am Taunus bei Bingen, am gegenuberliegenden Hunds-
riick und im Westerwald werden die Schiefer oft quarzig, es 
entsteht Grauwackc, diese wird sandsteinartig. und wenn die 
Kórner des (^uarzes ganz zusammenfliefsen, entsteht rjuarzi-
ger Sandstein und wahrcr Ouarzfels. W e r diesen zerriitteten 
(^uarzfels in den Weingebirgen des Rheingaus, besonders bei 
Budesheiin und Osmannsbauscn und am Ilundsriick gesehen 
hat, der hat zugleich das yollkommenste Bild von unserm pol-
nischen (^uarzfels bei Miedzianagóra, bei Masłów, Sw. Krzysz, 
Daleśzyce, Dimyni etc. Der einzige Unterschied, den die 
(piarzigen Schiefer beider Gegenden aufstellen, ist der, dafs 
am Bheine ófters Uebei'gange in Kieselschiefer und lydischen 
Stein da sind, die iri Polen fehlcn *). lin rheinischen Schie-
fergebirge, yorziiglich im kólnischen Sau^rlande bei Balfe und 
an andern Orten tritt ein schwarzcr Schiefer auf, halb Schie-
fer, halb Kalli; er wechselt mit Kalkstein und wird Kalkthon-
schiefer genannt, ist schwarz und bituminós **). Es ist das-
selbe Gestein, wie unser schwarzer bituminóser Kalkschiefer 
bei Miedzianagóra, bei Kielce und bei Łagów. — Der Kalk-
stein des rheinischen Gebirgs, dicht, von grauen und scliwar-
zen Farben, zuweilen lichter und dann kórnig erscheinend, 
oft bituminós, und wie Stinkstcin beim Keiben stinkend, yor-
ziiglich herrschend in Westphalen, in derEi fe l , bei Aachen, 
fiimburg, an den Ufern der Maas, bei Liittich t weiter bei 
Mons, Thuin, Beaumont und Philippeyille ist unyerkennbar 
unserm polnischen Uebergangs-Kalksteine gleich. Yorziiglich 

*) Zu vergleichcn v. O e y n h a u s c n Geogn. Umrissc der Rhein-
lander lr Theil S. 285—296, und in N o g g e r a t l i s Rheinland 
Westphalen lr Theil S. 232 fr. 

**) Fii st 7. u S a l m - H o r s t m a r Keisebericht in N o g g e r a t l i s 
Rhein. Westphal. 3r Theil S. 8 — 10. 

Pusch, geognost. Beschreib. von Polen. I. q 

I 
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spriclit die auffallendc Gleichhcit der Verstcinerungen imKalk-
steine bei Miinstereifel, Gerolstein. Gemiind, Cornelmunster, 
vom Bensberg und Gladbach im Bergischen mit den Verstei-
nerungen in unserm Kalksteinc vom Kanzcl - und Galgenberge 
bei Kielce, von Chęcin und von Dąbrowa bei Kielce fiirlden-
titłit beider Gebilde, eben so die Erzfiihrung von Bleierzen 
auf Giingen von Eisensteinen (Rolh- und Brauneisenstein), 
auf Lagern zwischen Kalkstein und Scliiefer, und im Schie-
fergebirge selbst im ganzen ehemaligen Westphalen und in 
den Nassauer Landem, wie im polnischen Mittelgebirge *). 
Bemerken wir ferner, dafs im polnischen Mittelgebirge das 
Streichen der Schichten constant von W N W nach OSO geht, 
und dafs die Schichten stcil und milunter fast senkrecht theils 
nach Siid, yorherrschend aber nach Norden geneigt sind, so 
wird die Uebereinstimmung mit dem eben so streichenden 
und geschichteten nox'ddeutschen Schiefergebirge noch auffal-
lender. Verlangern wir vom iiufsersten ostlichen Ende des 
norddeutschen Schieferzugs am Ost-Ende des Harzes die 
Hauptstreichungs - Linie in h. 8 weiter gegen Osten, so 
schneidet sie die Gegenden von Halle, von Strehla an der 
Elbe (wo Schiefergebirge nochmals hervortritt), lauft durch 
die flachę Lausitz, schneidet die Oder bei Leubus zwischen 
Breslau und Glogau, und triflt genau auf das westliche Ende 
unsers Uebergangs - Gebirgs zwischen Koński und Matogosez. 
Dieses erscheint mir daher nur ais óstlichste Fortsetzung des 
norddeutschen Schiefer- und Kalksteinzugs; von der Elbe bis 
an die Pilica nicht erhaben oder wieder zerstórt und unter der 
Decke der jiingern Flótzgebirge und Alluvionen blofs ver-
borgen. 

3) Mit den scandinavischen Uebergangs-Gebirgen. 

Aus H a u s m a n n s und v. B u c h s Beiseberichten und 
H i s i n g e r s mineralogischer Geographie von Schweden ist 
uns bekannt, dafs in Schweden, vorziiglich gegen die Granzen 
von Norwegen hin, iiber der Gneus-, Granit- und Glimmer-

*) Zu vergleichen v E n g e l h a r d t und N a u m e r s geogn. Ver-
suchc 6, 7, 9- 2. N o g g e r a t h s Kheinland-Westphalen, lr 
Theil S . 51, 
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schiefer-Formation miichtige Ablagerungen vom Uebergangs-
gebirgc Torkommcn. Sic sind zusarnmengesetzt aus dem so . 
genannten Fjall-Sandstein (Alpen- oder Bergsandstein), dun-
keln, an Ortlioceratiten, Terebrateln und Trilobiten reichen 
Kalkstein, Alaunschiefer, Diorit und Porphyr (in Elfdalen). 
Yon diesen Gliedern sclieint der Fjall-Sandsteinmeist das iilteste 
und unterste Glied auszumachen, wie am Ringser bei Andra-
rum bei Cimbrisbam. Es ist ein meist weifser, seltener róth-
licher, vollig quarziger Sandstein, oft so feinkornig, dafs 
er einem diirren, kórnigen Ouarz lióclist ahnlich ist, in an-
dern Schicbten mehr grobkornig. Ein Theil enthalt einge-
sprengte Korner von wasserhellem Ouarz, so grofs wie Ha-
gelkorner, in andern Schichten liegen Nieren von der ge-
wohnlichen Grófse der Kiesel. Dieses Conglomerat findet 
sich im Kirchspiele Hóors am Ringser, wird zu Miihlsteinen 
verarbeitet, ist stets weifs, weifslichgrau, in den Kltiften 
sitzen Quarzdrusen. In Tornea Lappmark, iii den hohen 
Alpen, die Norwegen von Jamteland, Herjedalen und Dalarne 
schciden, besonders um den Famundsee sind die Berge mit 
einem Conglomerat (Ouarzbreccie) bedeckt, und unter die-
sen konunt in den Kirchspielen Sarna, Lima, Elfdal, Yenjan 
und Malung die weit ausgebreitete Formation des kieselarti-
gcn Felssandsteins vor und uber diesem im Kirchspiele Lima 
Thonschiefer, Gi'iinstein, Griinsteinporphyr und Mandelstein; 
im Kirchspiele Elfdal, einem Tlieile von Mora und Orsa aber 
Porphyr, Porphyr-Conglomerat und Griinstein. Wenn nun 
gleich dem polnischen Uebergangsgcbirgc der Diorit, Por-
phyr und die groben Breccien fehlen, so ist doch unver-
kennbar, dafs jener scandinavischc Fjall-Sandstein nichts Ande-
res ist ais unser Uebei'gangs-Quarzfels oder Kieselfels, der 
mithin in Scandinavien, am Rh ein, in Polen und Ungarn eine 
wichtige Rolle im Uebergangsgebirge spielt, und iiberall ais 
Stellvertreter der Grauwacke erscheint, und dafs mit ihra in 
• 'olen wie in Scandinavien und Ungarn der dunkleUebergangs-
Kalkstein stets in inniger Verbindung steht, theils mit ihm 
wechsellagernd, wie in Polen und am Rheine, theils iiber ihm 
liegend, wie in Ungarn und Scandinavien. 

9 * 
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II. G a p i t e l. 

Der podolische Orthoccratiten - (Uebergangs-) Kalk-
stein und die damit verbundenen old red sandstone-

Formation. 

$. 39. 
Vorhommen und Verbreilung. 

• 

In der grofsen Ebene von Podolien, welche mit den For-
mationen der groben und schreibenden Kreide, den Braunkoh-
len - Sandsteinen und Grobkalk bedeckt ist, bat der Dniester 
und seine von Norden liereinfallendenNebcnllusse ihre Betten 
nicht allein bis auf die Kreide eingeschnitten, sondeim diese 
zum Theil selbst auch durchschnitten und dadurch eineForma-
tion enlblofst, welche man in einer solchen Ebene nicht er-
warten sollte, zusammengesetzt aus 

einem rothen Sandsteine und einem darunter liegcnden 
dunkeln Kalkstein. 

Beide , in inniger Yerbindung, bilden das Grundgebirge des 
grofsen gallizisch-podolischen Flótzbassins. Ihre wahre Yer-
breitung zu bestimmen, hindert die Bedeckung mit jcnen se-
cundaren und tertiaren Formationen, und mit Alhmonen. Nur 
die tiefen Flufs - Einschnitte haben sie theilweise zu Tage ge-
legt. Die Gegenden, in denen wir ihr Vorkommcn daher mit 
Bestimmtheit nacliweisen konnen , und wie es unsere geogno-
stische General-Charte zeigt, sind der Thalweg des Dnieśters 
vom Einllusse der Z ło ta -L ipa , unweit Nizniów, bis zur 
Miindung des Smotryca-Flusses, Chocim gegeniiber; ferner 
das Thal der Złota-Lipa von Brzezany abwarts bis zum Dnie-
ster, das Thal von Potok, das Thal der Strypa von Buczacz 
abwarts, ferner vorziiglich das Thal des podolischcn Sereth 
und seines Nebenflusses Hniczna bei Trembowla von Mikulince 
abwarts bis zum Dniester, und endlich das Thal desPodhorce-
Flusses, der jetzt die Griinze zwischen Gallizien und dem rus-
sischen Podolien macht, bis zur Ausmundung ins Dniesterthal 
oberhalb Chocim. Nicht iiberall haben die Fliisse den am 
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tiefsten liegenden dunkeln Orthoceratiten - Kalli cntblófst, ihre 
Betten liegen zum Theil noch in dem damit yerbundenen und 
ihn bedeckenden Sandstein. Dieser ist daher vorzugsweise 
anzutreffen in den Thalern der Z łota-Lipa , derStrypa, von 
Potok, im Dniester-Thal von Nizniow bis Zaleszczyki und im 
Podhorce-Thal unterhalb Zbrysz. Dahingegen erscheińt der 
Kalkstein theils allein, theils mit jenem Sandsteine bedeckt, 
am Dniester von Zaleszczyki bis bald nach Chocim, im ganzen 
Sereth- und obcrn Podhorce - Thale. 

$• 40. 
Zusammensetzung und petrographischer Charak-

ter der Formation. 

Die Formation zerfallt, wic schon erwahnt, in zwei 
Gruppen, 

eine oberc , vorherrschend aus rothen Sandstcinen und 
eine untere aus dunkelm Kalkstein 

bestehend. Beide aber greifen durch Glieder ineinander, 
wechsellagern selbst, und sind mithin ais e i n e Bildung zu 
betrachten. 

Der Sandstein stellt mehrere Abanderungen auf: 
1) Die Haupt - Yarietat ist braunroth, feinkórnig, sehr 

eisenockrig und miide, mit viel silberweifsem Glimmer ge-
mengt, zum Theil schiefrig und griin gefleckt. Auf manchen 
Punkten, vorzuglich bei Zawałów an der Z ło ta -L ipa , gibt 
er gerieben starken hepatischen Gcruch, Avie Stinkstein zu 
erkennen, und yerrath dadurch eine Mengung mit Kalk. Mit 
diesem wechscllagert 

2) ein graulich-grauer, ausgezeichneter, sehrdiinnschief-
riger und glimmerreicher Sandsteinschiefer, vorziiglich bei 
Trembowla an der Ilniczna. 

3) Anderwarts findet sich weifser schiefriger Sandstein, 
ebenfalls mit vicl weifsem Glimmer gemengt, wie bei Babin 
am Dniester oberhalb Zaleszczyki. 

4) Weniger ausgezeichnet schiefriger, sehr feinkórniger 
rother Sandstein, mit wenig Glimmer und etwas kalkigemBin-
demittel, manchem bunten Sandsteine ahnlich bei Trembowla. 

5) Griiner, dichter, kalkiger Sandstein, auf den Schich-
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tungs-Ablosungen mit wetzschieferartigen griinlich - grauen 
Schieferlagen, zuweilen mit; grauem Kalkstein durchwaclisen, 
bei Zaleszczyki und Babin. 

6) Dazwischen bunte Thone von griinlichen, rothen und 
bliiulichen P'arben, diese Farben zuweilen die Schichtung senk-
recht schneidend. 

7) Zuweilen quarzige Schichten, ganz in Chalcedon um-
gewandelt, mit deutlichen Madreporen und kleinen Muscheln 
von Babin. 

Die bunten schiefrigen Thone des Sandsteins verbinden 
sich nach unten zu 'mit kalkigen Schichten, und greifen so 
unverkennbar in die darunter liegende Kalksteinbildung ein. 

Dieser Kalkstein ist blaulich - und dunkelschwarzlich-grau, 
meist feinkornig, seltner ganz dicht von splittrigem Bruch, 
und fast iiberall gibt er bcim Rciben und Zerschlagen starken 
hepatischen Geruch zu erkennen, gerade so wie die kornigen 
Varietaten des Uebergangs-Kalksteins im polnischen Mittelge-
birge. Er wechsellagert beharrlich in diinnen Schichten mit 
thonigen Schiefern, welche griinlich und blaulich gefarbt sind. 
— Stellenweise erscheinen auch gelbliche, etwas mergliche 
Schichten, die aber blofs durch Yerwitterung entstanden zu 
seyn scheincn; sie wechseln mit festem grauem Kalkstein und 
kalkigem Schieferthon. 

41. 

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

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

Was unsern Kalkstein yorziiglich auszeiclinetund von allen 
Kalksteinen der benachbarten Karpathen von dem ihm ahnli-
chen Lias-Kalkstein unterscheidet, sind seineYersteinerungen, 
welche durchaus mit denen anderer Uebergangs-Kalksteine 
iibereinstimmen. Sie sind 

1) grofse, ziemlich lange, 1'/, Zoll im Durchmesser hal-
tende O r t h o c e r a t i t en mit ziemlich eng zusammenstehen-
den Concamerationen, im Durchschnitt oval oder elliptisch, 
nach der kurzeń Axe zu beiden Seiten eingedriickt, die Ner-
yenrohre also an der Seite liegend. — Sie gehóren also zum 
O r t h . y a g i n a t u s oder u n d u l a t u s Schloth. 
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2) Andere, ganz cylindrischeOrthoceratiten, mit stumpfer 
Spitze, wahrscheinlich zum O r t h . no dul o sus Schl. gehó-
rig. Beide Arten iiberall in diesem Kalksteine. 

3) Eine R e t e p o r a . 
4) T e n t a c u l i t e s a n n u l a t u s . Schl. Genau derselbe 

ais im Uebergangs-Kalkstein von Gothland, Kielce und der 
Scbalke am Harz. In grofser Menge, vorziiglich auf den Kliif-
ten zwischen Kalkstein und schiefrigen Schichten bei Susulówka, 
Zabtótówka, Zaleszczyki u. a. O. 

5) S p i r i f e r s tr i a t u 1 u s Bronn = Terebratulites stria-
tulusSchl.; meist jungę Exemplare, aber schon und mit Schale 
erhalten , fest in sehr dunkelm Kalkstein vcrwachsen, haufig 
bei Susulówka am Sereth. Er variirt in der Gestalt, und es 
(inden sich Exemplare, welche den benachbarten Spirifer-
Arten (Terebrat. vestitus und pecten Schl.) sehr abnlieh sind. 

6) S p i r i f e r s p e c i o s u s Bronn, und zwar meist von 
den Yarietaten, welche bei Urn. v. S c h l o t h e i m die Namen 
Terebrat. intermedius und comprimatus oder artifex fiihren. 
Ebenfalls meist kleine Exemplare, aber hiiulig bei Susulówka. 

7) I l y s t e r i o l i t e s h y s t e r i c u s Schl., d. i. nach mei-
ner Ueberzeugung der Steinkern des vorigcn. 

8) T e r e b r a t u l i t e s p r i s c u s Schl., in jungen Exem-
plaren bei Susulówka. 

Diese vier zuletzt genannten Muschelarten erfiillen den 
Kalkstein bei Susulówka zusammen mit den Tentaculiten der-
gestalt, dafs er ein en sehr ausgezeichneten Muschel- Marmor 
darstellt. 

9) Ein ausgezeichneter Myacit, aber blofs Steinkern, von 
Susulówka. 

10) Ein kleiner Mytilus oder Modiola, blofs Steinkern, 
von Postolówka bei Tarnaruda, und eine grofse noch nicht be-
schriebene starkgebogene Modiola mitunterer llacherer Schale. 

2) I m S a n d s t e i n . 

Thierische Yersteinerungen in den Sandsteinen, welche 
alter ais Lias - und Quader - Sandsteine sind, gehoren zu den 
seltenen und auffallenden Erscheinungen; dennoch zeichnen 
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sie unsern Sandstein sehr aus und kommen vorziiglich in den 
oben sub Nr. 1 u. 5 aufgefiihrten Varietaten vor. Ich sah daran 

1) Eine Madrepora, dem Mad. hippurinus Schl. ahnlich 
von Babin am Dniester in Chalcedon-Sandstein. 

2) G o r g o n i e n oder R e t e p o r i t e n auf unbestimmba-
ren Steinkernen einiger Muscheln und einschaligen Konchy. 
Hen aufgewachsen von Potok und Babin. 

3T Lange schmale Muscheln in unyollstandigen Steinker-
nen, die ganz bestimmt von So l e n a c e e n abstammen, von de-
nen sich aber nicht genauer bestimmen lafst, ob sie zum Ge-
nus S o 1 e n oder P a n o p a e a oder wohl gar zu S a n g u i n o-
l a r i a gezahlt werden miissen. Ziemlich haulig bei Zale-
szczyki und Babin, 

§• 42. 
Schichtung, Lagerung und Allersbestimmung dieser Formation. 

So weit in den Flufseinschnitten, in dereń untern Theilen 
jene Gesteine nur zum Yorscheine kommen, Beobachtungen 
iiber die Schichtung móglich sind, hat sich ergeben, dafs so-
wolil der Kalkstein ais Sandstein stels geschichtet sind, oft 
ziemlich dunn, und dafs die Schichten im Ganzen eine fast 
horizontale Lage haben. Ein unmittelbares Grundgebirge 
dieser Formation ist nirgends zu sehen, weil der Dniester, 
dessen Thal das tiefste von ganz Podolien ist, nirgends den 
Kalkstein durchschnitten hat. Mir ist es aber im hochsten 
Gradc wahrscheinlich, dafs die Formation keine bedeutende 
Machtigkeit besitze, und dafs mithin ihr Grundgebirge nicht 
tief zu suchen wiire. Mail werfe einen Rlick auf meine Gene-
ral-Charte, und man wird mir gerne zugestehen, dafs dieses 
Grundgebirge hóclist wahrscheinlich nicht in den Karpathen, 
nicht an der Urgebirgsgruppe der Bukowina, sondern dafs es 
in der Ebene von Volhynien und der Ukrainę zu suchen ist. 
Es ist eine schon seit Pallas bekannte denkwurdige Thatsache, 
dafs die Steppenlander Ton Siid-Rtifsland unter einer schwa-
chen Decke von tertiaren Gebilden aus einem ungeheuern Granit-
Plateau bestehen. Yon Petrowskaja, am Ausflusse der Rerda ins 
Asowsche Meer bis Winnica amBogvon SO nach N W , ist es auf 
eine Lange von 700 Werst, bei einer Brcite von 200 Werst, fast 
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iibcrall entblófst. Von den beriichtigten Wasserfallen oder 
Stromschnellen (Porogi) desDnepers, die ihr Daseyn den den 
Flufs durchsetzenden Granitbanken verdanken, tritt dieser 
Granit noch weit in Westen vor. Aus Urn. L a f f e r t s Beob-
achtungen *) wissenwir, dafs er sehr verwittert zu Winnica 
am Bog in der Ukrainę, weiter bei Brazlan und langs dem 
Bog bis 70 Wersten von Nicolajew am schwarzen Meere, fer-
ner oberhalb Olbiopolis und uberhaupt in der Steppe zwischen 
dem Bog und Dneper, zu Ilrilow und Katherinoslow am 
Dneper, und liings den Steppenlliissen Smuka und Tikitsch 
entblofst ist. Aber er drangt sich noch weiter gegen Nord-
west, tief ins Flótzbassin von Volhynien herein; denn von 
Winnica nocli iiber 30 Meilen gegen N W erscheint unter der 
Kreide von Brody und Krzeminiec beiin Orte Krupetz, l1/, 
Meile von Radziwiłłów gegen NO nochmal Granit, sehr zer-
setzt und so fełdspathreich,~dafs er in den bcnachbartcn FayanCe-
Fabriken ais Petunse benutzt wird. Dieser Granit ist mit-
hin sicher das noch in der Tiefe liegende (nicht zum Gebirge) 
erhobene Grundgebirge aller Formationen in der ungeheuern 
Niederung zwischen dem schwarzen und baltischen Meere; 
gleichsam der in der Tiefe liegende Yermittler zwischen den 
Urgebirgsstócken des Kaukasus, der Karpathen, des Ural und 
der scandinarischen Gebirge, welche am Rande jener Niede-
rung erhoben, das grofste Flótzbassin von Europa umgiirten. 
Wie nun im Norden an den finnischen Granit sich der Zug des 
Uebergangs-Kalksteins anlehnt, der von Esthland bis hinter 
Petersburg streicht, so scheint mir im Siiden auf den Gra-
nit des sudrussischen Steppen-Piateaus der mit ihm in der 
Tiefe verbliebene podolische Kalkstein zu ruhen, der nach 
seinem Gesteins-Charakter und seinen Versteinerun£;en eben-
falls nur fiir Uebergangs - Kalkstein, fiir den nachsten und 
ahnlichsten Bruder des esthlandischen erkannt werden kann.— 
Wenn wir zwischen Krupetz und Mikulince am Sereth die 
Kreide von Brody, den Braunkohlen-Sandstein von Podka-
mien und dcii Grobkalk von Tarnopol uns einmal ais nicht 

*) Coup d'oeil geognostique sur le Kord dc 1'Europc par R a-
z o u m o v s k i §. 52, p. 36. 
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vorhanden denken, so wiirden -wir in diesem Zwischenraume 
von 15 Meilen den Granit und den podolischen Orthocerati-
tenkalk einander beriihren und diesen auf jenen gelagert sehen. 
Wohin sollen wir aber den Sandstein rechnen, der jenen Kalk-
stein begleitet? Seine oft rothe Farbę, seine Wechslung 
mit bunten thonigen Schichten konnten uns verleiten, ihn fiir 
bunten Sandstein oder Keupersandstein anzusprechen; aber 
eine solche Idee kann nicht Raum fassen, wenn wir erwagen, 
dafs er jenem Uebergangs-Kalksteine innig verwandt ist, in 
ihn eingreift, mit ihm selbst wechscllagert, und wenn wir se-
hen, dafs Schieferschichlen, wie sie nur im Grauwackenge-
birge erscheinen, zwischen den Schichten des Sandsteins und 
KalUsteins liegen. W i r sind mithin genóthigt, ihn fiir alter 
anzusprechen, und da er weder dem Gesteine nach, noch defs-
halb, weil er thierische Yersteinerungen einschliclst, mit dem 
altern rothen Sandsteine (Todtliegenden) charakterisirt wer-
den kann, der am polnischen Mittelgebirge der Uebergangs-
Formation folgt , so miissen wir uns nach einem andern Ana-
logon umsehen. Diefs glaubc ich in dem englischen o l d 
r e d s a n d s t o n e zu linden, derjenigen Sandsteinbildung, 
welche in England, in den Niederlanden und wohl auch an-
derwarts derGrauwacke innig yerbunden ist, unter der Haupt-
steinkohlen-Formation liegt, und mithin nicht mit W e r n e r s 
rothem Sandstein yeiwcchsclt werden darf. Yergleichen wir, 
w a s C o n y b e a r e * ) , der sicherste Fiihrer in diesem Falle, 
von dem englischen old red sandstone sagt, so miissen wir 
wohl zugestehen, dafs unser Sandstein nicht so grobkornig 
und nicht conglomeratartig, wie gewohnlich der englische, er-
scheińt, wenn wir aber weiter lesen: ,,sometimes (sic. old red 
„sandstone) possessing a structure coarsely schistose (and 
„tlius affording slates for paving), and sometimes, par-
„ticularly towards its lower regions, becoming linely schi-
.,stose, and passing into a line grained micaceous sandstone 
„slate. It alternates with argillaceous beds , somelimes soft 
„but morę , usually induradet and often siaty; the colour is 
„usually dirty iron — red or dark brown, but sometimes pas-

*) C o n y b c a r c and P h i l i p p s Outlines of thfi Geology of Eng-
land and Walcs. p. 362, 363. 
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,,sing intogrey" — und weiter: ,,It is generally distitute of 
„organie remains; but towards its lower regioris, where it 
,,approaches the limestone of the transition series, sowe beds 
„o f micaceous sandstone—slate occur, containing anomiae and 
„encrinites similar to those in the transition limestones"— so 
werden wir eine grofse Uebereinstimmung mit unserm podo-
lischen Sandsteine zugestehen miissen, und wenn wir zugleich 
beachten, dafs in Si id-Wales , so wie bei Aachen, an der 
Maas, yon Liittich nach Namur, besonders bei Hoyoux der 
old red sanstone, der hier r o t h e s G e b i r g e genannt wird, 
in eben der innigsten Yerbindung steht mit Grauwacke, mit 
Uebergangs- und Berg-Kalkstein — ais unser podolischer ro-
ther Sandstein mit dem darunter liegenden Uebergangs-Kalk-
stein, so glaube ich, dafs wir auch den erstern nicht mit Un-
recht fiir old red sandstone, w o fiir ich noch keinen recht pas-
senden deutschen Namen kenne, angesprochen haben. 

Das a l tcre F l o t z g e b i r g e . 

III. C a p it e L 
Die Haupt - Steinkohlen - Formation. (Gres houillier.) 

§. 43. 
Granzen und Ferbreitung. 

In dem Busen, den die Sudeten und Karpathen bei ihrer 
Annaherung gegen einander formiren, hat sich zunachst iiber 
der sudetischen Grauwacke dasjenige Flotzgebirge im niedri-
gern Niveau abgelagert, welches wir nach seinem Reichthume 
an mineralischcn Schwarzkohlen mit dem Namen der Haupt-
Steinkohlen-Formation zu belegen gewohntsind. Zumgrofsen 
Theile bedeckt mit einein erzfuhrcnden Muschelkalkstein-
Gebilde und zum noch grofsern Theile unter einer machtigen 
Decke von AIluvionen verborgen, erseheint es am Tage nur 
in abgebrochener Lagerung; aber wir sind berechtigt zu glau-
ben, dafs es unter jenen Decken, im Zusammenhange gelagert, 
bei einer Hauptinchtung aus NVY nach SO parallel dem Zuge 
der siidostlichen Sudeten, den ganzen Raum erfiillt, der von 
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Tost , unweit Kosel, bis Alwernia und Tęczynek im Krakauer 
Gebietc auf eine Lange von 14 Meilen und von Hultschin in 
Oberschlesien bis nahe an Siewirz in Polen auf eine Breite 
von 12 Meilen reicbt, so dafs es ungefahr einen Flachenraum 
von 168 Ouadratmeilen einnebmen mag, wovon es aber nur 
etwa zum fiinften Tbeile frei zu Tage ausgcht. l ler grófste 
Theil der Formation liegt, naeh politischen Granzen betrach-
tet, in Oberschlesien und einem schmalen Streifen von Miih-
ren, die kleinere Hjilfte gehórt dcm Kónigreiche Polen und 
der Bepublik Krakau an. Weil es in abgebrochenen Partien 
am Tage erscheint, weil Muschelkalk, Jurakalk und Alluvio-
nen es in ubergrcifender Lagerungauf vielenPunkten bedecken, 
sind die Granzen seiner Verbreitung am rl'age hoehst unregel-
mafsig und machen sehr grofse Bięgungen. Die Beschreibung 
derselben wiirde daher sehr ermiidend und doch undeutlich 
seyn, und sie sind vollkommener auf unsern dem Werke bei-
gefiigten geognostischen Charten zu ersehen. Es sind sechs 
von einander getrennte Partien, in welchen die Formation 
am Tage erscheint: 

1) Ein schmaler Zug am Fufse der Sudeten und Karpa-
then von Zauditz zwischen Troppau und Batibor, nordlich 
Hultschins vorbei iiber Koblau und Peterzkowitz, Mahrisch 
Ostran und Pcterswald bis Karwin und Solca bei Freistadt 
im Furstenthume '1'eschcn. 

2) Die Hohen zwischen Birdultau und Czernitz und bei 
Pschów, kaum % (Juadratmeile einnehmend, umgranzt von 
Gcsteinen, die zum Eisenthon - und Kreidengebirge gehóren. 

3) Die Gebirgshóhen von Czerwonkau bis óstlich von 
Nikolai, circa drei Quadratmeilen einnehmend, umgranzt von 
Muschelkalk und Alluvionen. 

4) Die isolirte Gebirgskuppe von Tost , die sich unter 
Muschelkalk emporhebt. 

5) Eine ahnliclie, noch kleinere bei Kostowagóra an der 
polnisch - scblesischen Granze, und endlich 

6) die grófste zusammenhangende Partie. Sie reicht 
aus der Gegend von Gleiwitz bis zur Przemsa, an welcher 
sie von Milowice bei Gzelladz bis Jelin bei Jaworzno reicht, 
vei"breitet sich sod.inn diefsseits in Polen einerseits gegen 



der einzelnen Gebirgs - Formatloneii. 141 

Norden von Modrzeów bis Strzyzowice und Malinowicc, und 
fiillt so den grofsen Busen des erzfiihrenden Muschelkalks aus, 
der in gekriimmter Linie von Stawków iiber Strzemieszyce 
Ujesce, Woikowicekoscielne, Bogoznyk und Groiec bis Będzin 
sich zieht, andererseits breitet sie sich von der Przemsa gegen 
Siidosten aus, crfiillt die Gegcnd zwischen Jaworzno und 
Sławków und theiit sich bei Cicszkowice in zwei Arme. 
Yon diesen erfiillt der nórdlićhe den Busen der Kalksteinbefge 
zwischen Cicszkowice und Starzin..w und endigt bei Sierza ; 
der siidliche lauft sehr scbmal bis Krzanów, breitet sich einer-
seits bis Winiisłów und in die Weichselniederung aus, ande-
rerseits umgeht er den Kalksteinzug von Pogorzyce uudLipo-
wice und endigt sich bei Alwernia, Tenczinek und in den en-
gen Thalern hinter Krzeszowice. 

44. 

Zusammenselziwg der Formation im Allgemeinen. 

Fassen wir unsere Formation von dem eben angedeute-
ten Umfange, analog den Erscheinungen, welche sie ander-
warts uns darbictet, ais ein grofses selbststiindiges Ganze zu-
sammen, halten uns dabei an die vor allen wichtigen Ijagerungs-
beziehungen und lassen uns nicht irren von aufsern Yerschie-
denheiten und hypothetischen Yoraussetzungen, so erscheint 
uns unsere Formation nicht so einfach und in einem andern 
Lichte, ais sic bisher wohl betrachtet worden ist. Sie er-
scheint uns dann zusammengeselzt aus sehr lieterogenen Glie-
dern, welche wir 

theils ais n o r m a l e , theils 
ais a b n o r m e Gebilde derselben zu betrachten haben. 

Die normalcn Gebilde zerfallen in zwei Gruppen 
eine untere oder der K r z e s z o w i c e r B e r g k a l k s t e i n 
(Mountain limestone) und 
eine obere oder das g e m e i n e K o h l e n g e b i r g e , zu-
sammengesetzt aus Congloiueraten, Kohlensandstein und 
den eigentliclicn Kohlfeldern. 

Ais abnorme Gebilde treten dagegen in unserer Forma-
tion r o t h e r P o r p h y r und M a n d e l s t e i n auf. 

Jede dieser Gruppen miissen wir zuerst fiir sich allein 
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betrachten, ehe wir sie nach ihręn allgemeinen Beziehungen 
unter sich zusammenfassen und mit ahnlichen Gebilden ande-
rer Gegenden vergleichen konnen. 

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

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

$. 45. 

Vorkommen wid Verbreitmig. 

In den romantischen Felsenthalern, welche nordlich 
von dem bekannten Badeorte K r z e s z o w i c e im Krakauer 
Gebiete sich gegen das Hauptthal der Rudawa herabziehen, 
also am siidóstlichen Ende unseres Steinkohlengebildes, tritt 
uns ein Kalkstein entgegen, der durch seine dunkeln Far-
ben, seine tiefe Lagerung, seine Schichtungs-Verhaltnisse, 
seine Versteinerungen und seine Yerbindung mit dem Koh-
lensandstein sich auffallend von allen Flotzkalksteinen unter-
scheidet, die ihn in abweichender Lagerung bedccken. Die 
geognostische Specialcharte der Krzcszowicer-Gcgcnd T. IV 
stellt seine Verbreitung genau dar. — Er erscheint zuerst, 
von Westen herkommend, in einer kleinen Partie in dem tie-
fen Thale am untern Ende des Dorfes Czerna, sodann in ei-
ner ahnlichen Partie da, wo das yorige Thal sich mit dem-
jenigen yereinigt, das von Gorenice herab am Kloster Czerna 
vorbeizieht, und worinnen weiter herab Krzeszowice selbst 
liegt. Von diesem Thale gegen Osten hinter dem Dorfe 
Czatkowice steigt unser Kalkstein aus der Niederung empor, 
yerbreitet sich von hier bis zum Dorfchen Dębnick, erscheint 
am Gehange des Budawa-Thals hinter Szbyk und Sedlez, und 
erfiilit das ganze Paczaltowicer-Thal von Dubice aufwarts bis 
fast ans untere Ende von Radewice. Auf den Hóhen zu bei-
den Seiten ist er mit Jurakalkstein iibcrlagert, so dafs wir ihn 
weiter von Dubice aus blofs in dem Nebenthale verfolgen kon-
nen, welches von dort aus nach Szklary aufsteigt, und in 
welchem er zwischen Szklary und Wierzbanowiee unter Jura-
kalk sich yerbergend sein nordostliches Ende erreicht. 
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§• 46. 
Petrographischer Char akt er. 

Dieser Kalkstein ist in der Regel dunkel-kohlenschwarz, 
dielit, flach-musclilich und eben, seltner im Kleinen splittrig 
und TÓllig undurchscheinend. Es ist der Kalkstein, den 
J o h n *) dichten Lucullan genannt und so genau chemisch 
untersucht hat, der durch seinen Gehalt an Schwarzem Koh-
lenoxyd und eincn geringenTheilvonSchwefelkalkund Schwe-
felkali sich von andern kohlensauern Kalkarten unterschei-
det. Die uralten beriihmten Marmorbriiche von Dębnik und 
Szklary liaben herrliche Werke der Bildhauerkunst aus die-
sem schonen schwarzen Marmor geliefert, welcher die scho-
nen Graber der Kónige von Polen zu Krakau, die Kloster-
kirchen zu Bielany bei Krakau, vom Klarenberge bei Czen-
stochau, einige Kirchen und das Gebiiude der Gesellschąft 
der Freunde der Wissenschaften zu Warschau zieren. — 
Meistentheils gibt dieser Kalkstein beim Zerscblagen und 
Reiben einen schwachen Gerucli nach Schwefelwasserstoff 
von sich. — Zugleich mit dem schwarzen Marmor lindet 
sich auch ein dunkelgrauer, róthlich-gelleckter und geader-
ter gelblicb - brauner und mannichfaltig marmorirter Kalk-
stein; so vorziiglich hinterCzatkowice und im Dorfe Czerna; 
seltener wird der Kalkstein lichtegrau, einfarbig, ais im 
Thale obcrhalb Dubice und am ostlichen Ende von Paczal-
towice. Mit buntem Marmor verbunden, kommt unterhalb 
dem Kloster Czerna endlich eine solche bunte feste Kalk-
steinbreccie vor , wie im Chęciner Uebergangskalkstein. 

Yon fremdartigen Mineralien findet sich nur Schwefel-
kies in kleinen Partien im schwarzen Marmor cingesprengt, 
und Kalkspath, zuweilen stanglieh, zuweilen feinkornig und 
von schoner rosenrother Farbę durchtriimmert, besonders 
die lichtern und bunten Marmorarten im Dorfe Czerna. Auf 
den Kluftlliichen des in zwei bis sechs Fufs starkę Bankę 
getheilten Marmors lindet sich endlich nocli ein theils weifser, 
zerbrechlicher, theils ein rother eiscnschiissiger, etwas glimm-
rigschiefriger Thon. 

*) J o h n s chemisclie Untcrsuchungcn, Berlin 1810. S. 219 ff. 
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Zerkliiftung ist rliescm Kalksteine, aufscr am Ausgehen-
den, wenig eigen, und daher liefert er so yortreffliclie Blócke 
zu Bildhauerarbeiten. Wąhre Gange und untergeordnete 
Lager sind darinnen nicht bekannt. 

§• 47. 

Versteinerun gen. 

Man findet in den Sammlungen zuweilen Yersteinerun-
gen, die angeblich aus dem Debniker Marmor herstammen 
sollen, und Hr. v. O e y n h a u s e n *) sagt eben so, dafs in 
den Marmorbriichen bei dem Kloster Czerna und Dębnik 
ziemlich haufig Versteinerungen, und z war verschiedene Ar-
ten yon Ammoniten, Fungiten und Milleporiten, yielleicht 
auch Orthoceratiten yorkamen. — Ich habc diesen Gegen-
stand genau gepriift und kann yersichern, dafs diesem Mar-
mor Ammoniten ganzlich fremd sind, und er iiberhaupt sehr 
wenig Yersteinerungen fiihrt. Man hat, indem bei Czerna 
und Dębnik drei sehr wesentlich yerschiedcne Kalkstein-
Formationen iiber und neben einander yorkommen, diese 
mit einander yerwcchselt, und alle Ammoniten, die ich in 
Krakau und in der Warschauer Uniyersitats - Sammlung ais 
von Dębnik abstammend angegeben fand, gehóren alle ganz 
ausgemacht dem benachbarten Jurakalkstein an. — Was 
ich selbst durch eigene Untersuchung von Yersteinerungen 
in unserm Krzeszowicer Bergkalkstein auffinden konnte, sind: 

1) M a d r e p o r i t e s h i p p u r i n u s Schloth. (vom Gen. 
Cyathophyllum.) 

2) Grofse kugliclie Madreporiten, wahrscheinlich yom 
Gen. A s t r a e a Lam. im Dorfe Czerna. 

3) H i p p u r i t e s t u r b i n a t u s Schloth. 
4) T u b i p o r i t e s s u b u l a t u s Schloth., selten in dem 

Conglomerat bei Miekiua, welches blofs aus Bruchstiicken 
dieses Kalksteins gebildet ist. 

5) Glieder (Trochiten und Entrochiten) einer Enkrini-
ten-

*) Geognostische Beschreibung von Ober - Schlesien etc. S. 279. 
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t en -A i t , welche wahrscheinlich zu E n l i r i n i t e ś c r a s s u 9 
Schloth. = Poteriocrinites crassus Miller gehort, aus lichtem 
Bergkalkstein beim Dorfe Czerna. 

Zugleich kónnten wohl Milleporen, Fungiten und selbst 
Orthoceratiten sich linden, aber ich habe davon selbst nichts 
gesehen, eben so wenig Muscheln, nicht einmal die diesem 
Kalksteine sonst so eigenthiimlichen Genera Spirifer, Pro-
ducta und Terebratula. 

5- 48. 

Schichtung und Lagerung. 

Der Bergkalkstein der Gegend von Krzeszowice ist bei 
hinlanglich grofser Entblófsung stets geschichtet und seine .. 
Schichtengewóhnlichzweibis vierFufs starli, selten schwiicher 
und eben so selten stiirker. — Die bestimmten Beobachtun-
gen, die ich machen konnte, sind folgende: 

In den zwei Dębniker Marmorbruchen streichen die 
Schichten h. 1 und fallen 30° gegen W . 

Unterhalb Kloster Czerna undeutlich gegen Osten. Zwi-
schen Paczaltowiceund den Dębniker Marmorbruchen streichen 
die Schichten h. 3 — 4 und fallen 15° gegen NW. 

Im Dorfe Czerna 15 — 20" gegen SW. 
Zwischen Dubice und Szklary sir. h. 11, fallen 30 — 40" 

gegen ONO. 
In den Marmorbruchen am untern Ende von Szklary str. 

h. 10 fallen 5° nach ONO. 
Am óstlichen Ende von Paczaltowice und gegen das Thal 

herab str. h. 12 und fallen flach gegen W . 
Mit Zuhulfnahme der oben angefuhrten Specialcharte er-

gibt sich aus diesen Beobachtungen, dafs unscr Kalkstein ei-
nen von S nach N laufenden Riicken formiren mufs, auf wel-
chem der hohc felsige Zug des Jurakalksteins von Przeginia 
nach Zary aufliegt, und von welchem gegen Westen alle Schich-
ten in der Gegend von Paczaltowice, Dębnik und Czerna ge-
gen W und S W ; umgekehrt auf der óstlichen Seite bei Du-
bice und Szklary gegen ONO fallen. 

Vergleichen wir ferner damit die Schichtungs-Verhalt-
nisse der benachbarten aufgelagerten Formationen, so ergibt 

P u i c H , geognost. Bcschreib. von Polen. I. 
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sieli daraus, daCs das eigentliche Steinkohlengebirge zwischen 
Nowagóra und Krzeszowice im Grofsen gleichfórmig jenem 
Kalkstein mit siidwestlicher Schichtung folgt, seine Schichten 
aber flach er geneigt sind; dafs ferner der erzfiihrende Mu-
schelkalkstein zwischen Dębnik und Nowagóra seine Schich-
ten unter flachen Winkeln bald gegen S W bald gegen NO 
einsenkt, und dafs endlich der Jurakalkstein meist unge-
schichtet, seltner horizontale Schichtung zeigend, iibergrei-
fend den Bergkalk, das Steinkohlengebirge und denMuschel-
kalk bedeckt. 

Das Lagerungs-Verhaltnifs unsers Kalksteins und die 
darauf sich griindende Bestimmung seines relativen Alters 
war bis zum Jahre 1822 noch nicht genau ausgemittelt. Ich 
selbst hatte denselben 1817 fur wirklichen Uebergangs-Kalk-
stein angesprochen , da er petrographisch und nach seinen 
wenigen Yersteincrungen zu urtheilen, die unyerkennbarste 
Aehnlichkeit mit dere Uebergangs - Kalkstein bei Chęcin und 
Kielce zeigte. F.twas spater beobachtete Hr. v. O e y n h a u -
s e n , wahrscheinlich aber durch die Zeit beschrankt, nicht 
speciell genug in der hóchst schwierigen und kupirtenGegend 
von Krzeszowice; er wollte meine Ansicht dartiber nicht thei-
len und bctrachtete ihn in seinem bekannten Werke iiber Ober-
Schlesien, §. 140, ais eine Modilication seines weifsen Kalk-
steins, den er nicht in seiner ganzen Ausdehnung kannte und 
yon dem jetzt mitGewifsheit ausgemacht ist, dafs er zum merg-
lichen und dolomitischen Jurakalk gehórt, und iiber dessen 
wahre Lagerung 1822 selbst angesehene Geognosten noch 
schwankende und falsche Ansichten hatten. Ich entschlofs 
mich daher 1823, jene w ichtige Gegend von Krzeszowice 
ganz speciell zu untersuchen. Nachdcm ich fast jede Schlucht 
dieses so sehr durchschnittenen Terrains durchwandert hatte, 
wurden mir die Lagerungs - Verhaltnisse aller dortigen Forma-
tionen erst wirklich klar, und ich kann wohl darauf gestiitzt 
jetzt behaupten, dafs Hrn. v. O e y n h a u s e n s Ansicht wirklich 
irrig war, dals er das Lagerungs - Verh;iltnifs zwischen dem 
dunkeln Marmor- Kalkstein und dem Steinkohlengebirge nicht 
richtig erkarint hatte, und dafs er ein wesentliches Glied der 
dortigen Kalkgebirge (den weifsen Dolomitkalk zwischenKoh-
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lengebirge und erzfuhrendem Muschelkalk), der niclit mit dem 
weifsen Jurakalk verwechselt werden darf, ganzlicb iibersah 
und soinit an richtiger Trennung aller dortigen drei Kaikstein-
Formationen, die fiinf wesentlich rerschiedene Charaktere dar-
bieten , gehindert ward. — Allerdings hatte ihn, ais er den 
schwarzen Marnior ais Modification des weifsen Jurakalks 
ansprach, allein schon die Betrachtung dagegen mifstrauisch 
machen sollen, dafs im ganzen Jurakalkgebirge von Wieluń 
bis Krakau auch nicht die geringste Spur dunkler, marmor-
artiger Kalksteine auf andern Punkten vorkommt, und dafs die 
ganzlich abweicbende Schichtung des dunkeln Krzeszowicer-
Marmors gegen alle benachbarten Flotzkalksteine auf Eigen-
thumlichkeit und Selbststandigkeit desselben direct hindeute. 

Das eigentliche Steinkohlengebirge (derKohlensandstein) 
liegt auf unserm Bergkalkstein auf und er greift umgekehrt in 
die llildung des Kohlengebirgs ein. Unterhalb dem Kloster 
Czerna, wo das Thal vom Dorfe Czerna mil: dem vonGorenice 
sich vereinigt, am Fufse des linken steilen Ufers, liegt an ei-
ner hervorragenden Partie <les bunten Bergkalksteins ausge-
zeichneter gelblicher undróthlicher, feinkorniger Kohlensand-
stein mit verkolilten Pilanzenstangeln steil angelagert, und zu 
oberst eine Schiclit von rothem Letten und rothem Conglo-
merat. Beide bedeckt ein feinkórniger blendend - weifser 
Dolomitkalk, der die herrlichen Felsen bei Czatkowice und 
zwischen Kloster Czerna und Paczaltowice bildet, und dieser 
ist wieder bei Czatkowice, hinter dem Kloster Czerna und 
siidlich von Paczaltowice, von erzfuhrendem Muschelkalk be-
deckt. Gelit man von dem Dębniker Marmorbruche siidwarts 
durch den Wald nach dcm Dorfe Sedlez, so bedeckt im Walde 
ein grobkórniger Kohlensandstein den schwarzen Marmor, der 
aber, ehe man Sedlez erreicht, wieder von Schwarzem Mar-
mor verdrangt wird. — Hier ist einerseits gewifs, dafs der 
Kohlensandstein auf dem Dębniker Marmor aufliegt, anderer-
seits scheint es, dafs nórdlich von Szbik und Sedlez der 
Kohlensandstein sellist in die Bildung des Marmors eingreife, 
so dafs gewifs beide cinander aufserordentlich nahe stelien. 
Geht man ferner vom bunten Marmorbruche im Dorfe Czerna 
in einer Schlucht und einigen sich daran anschliefsenden tiefen 

10 * 
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Wasgerrissen gegen den Flecken Nowa góra herauf, so sieht 
man unter dem weifsen llolomitkalk den dunkeln und bunten 
Marmor in der Tiefe fortziehen, und zwischen beiden liegt 
noch cin rothes Conglomerat, das zum Steinkohlengebirge 
gebóren diirfte. Kommt man weiter westlich jenseits Nowa-
góra in dic lehrreiche und tiefe Schlucht von Miękina, so 
geht zwar der schwarze und bunte Marmor nicht mehr zu 
Tage , aber es liegen im Schieferthon einige schwarze Kalk-
steinschichten, die ilire nahe Yerwandtschaft mit dem Deb-
niker Bergkalk nicht yerkennen lassen, und ein Conglomerat 
tritt uns sowohl hier ais im obern Theile desFilipowicer-Thals 
entgegen, das in Wechsellagerung mit Schieferthon und róth-
lichem Kohlcnsandstein offenbar zum Steinkohlengebirge ge-
bór t , und das cinzig und allein aus Blócken undBruchstiicken 
unseres dunkeln Marmors besteht, der mithin offenbar in der 
Tiefe im niichsten Zusammenhangc mit dem Kohlengebirge ste-
lien mufs. — Dieses Conglomerat ist eigentlich blofs ais eine 
cestórte Fortbildung des Marmors in der untern Schichten-
o " 
folgc des Kohlengebirgs zu betrachten. Auf dem Kalk-Con-
glomerat bei Miękina liegt am óstlichen Gehange herauf, mit 
abweichcnder Lagerung, erzfuhrender Muschelkalk (Sohlen-
gestein) und iiber diesem auf dem Bergriicken , iiber welchen 
die Strafse von Nowagóra nach Krzeszowice fiihrt, merglicher, 
an Ammoniten reicher Jurakalkstein. Diese Beobachtungen 
zusammen geben mithin die Ueberzcugung, dafs in der Ge-
gend von Krzeszowice die Reihenfolge der Gesteine von unten 
nach oben folgende ist: 

schwarzer und bunter Marmor, 
Kalk - Conglomerat und Kohlcnsandstein, 
Wei fser Dolomitkalk oline Yersteinerungen, 
Erzfuhrender Muschelkalk, 
"Weifser Jurakalkstein mit Ammoniten. 

Erinnern wir uns ferner zuriiek, dafs dem Gesteine und den 
Yersteinerungen nach der schwarze und bunte Marmor dem 
Kielcer Uebergangs-Kalkstein ganz gleicht, so wird mcine 
friihere Ansicht, dafs er mit diesem identisch sey, wohl sehr 
gerechtfertigt. We i l aber meine spatern Beobachtungen den 
innigen Zusammenhang des Krzeszowicer Marmors mit dem 
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benachbarten Kohlengebirgę darthun; weil ferner eine-Wech-
sellagerung desselben mit Grauwacke und Kieselfels, wie iin 
polnischen Mittelgebirge, liier fehlt, und weil man in der 
Geognosie jetzt denjenigen Kalkstein, der dem Uebergangs-
Kalkstein aufserlich und petrofactologisch gleicb in England 
und am rbeinischen Schiefergebirge mit old red sandstone 
Kohlensandstein und Steinkohlenflótzen verbunden und wech-
sellagernd — unter dem Namen Iiergkalkstein (Mountain 
Limestone) schon zum eigentlichen Kohlengebirge zu rechnen 
pflegt, so spreehe ich meine Ueberzeugung jetzt dahin aus: 

dafs der unter ahnlichen Yerhaltnissen erscheinende 
Krzeszowicer dunkle Marmor ebenfalls zum Bergkalk-
stein, also zu den untern Gliedern der grofsen Stein-
kohlen-Formation gezahlt werden miisse, und mithin 

immer dem Uebergangsgebirge selir nahe stehe, weil Ue-
bergangs. und Iiergkalkstein hóchst nahe yerwandt und ihre 
ganzliche Trennung immer noch nicht mil apodiktischer Ge-
wifsheit entschieden ist. 

Z w e i t e A b t h e i l u n g : 
E i g e n t l i c h e s S t e i n k o h l e n g e b i r g e . 

$• 49. 

ALlgemeine Charahteristik und Zusammensetzung des Gebildes. 

So mannichfaltig das Steinkohlengebirge petrographisch 
und nach den Lagerungs - Yerhaltnissen anderwarts er-
scheint, so einformig ist das oberschlesisch-polnische fast 
auf dem ganzen Flachenraume, den es einnimmt. Wenn 
die Einlórmigkeit des Kbhlens; .dsteins in andern Landern 
durch mannichfache Wechsellagerung mit gro^cn Conglo-
mcraten, mit Kalksteinen und mit den abnormen Bildungen 
yon Porphyr, Porphyrbrcccien, Dioriten, Mandelstein und 
Basaltit oft unterbrocheu wird, so ist diese bici' nur auf 
sehr kleine Districte Leschranlit. Hr. v. B u c h hat schon 
seit mehr ais dreifsig Jahren darauf aufmerksam gemacht 
und den grofsen Mangel der Conglomerate in diesem Koh-
lengebirge abgeleitet von der grofsen Entfernung desselben 
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von den Urgebirgen, welche anderwarts das Materiał zu 
diesen Conglomeraten lieferten. Das ganze oberschlesisch-
polnische Kohlengebirge ist nur eine Fortbildung des fein-
hornigen und schiefrigen Grauwackengebirgs der siidlichen 
Sudeten, mithin nicht zu verwundern, wenn eine einformige 
Feinhórnigkeit unser Gebilde auszeichnet, und sie ist nur 
unterbrochen in der Nahe des Krzeszowicer Bergkalksteins. 
Die ganzen Nordkarpathen, die jiinger ais unserc Gebirge 
sind (nur Hr. v. O e y n h a u s e n bat sie irrig fur Grauwacke 
angesprochen), konnten mithin gar nicht darauf wirken, und 
der schmale Zug des Urgebirgs der Tatra bat cben so we-
nig einen Einflufs darauf geaufsert. Das Gebilde konnte 
sieli in der grofsen NiederUhg zwischen den Sudeten und 
dem polnischen Mittelgebirge ohne alle Storung ablagern, 
und daher stammt sein zweiter Hauptcharakter: die grofse 
Regelmafsigkeit und Gleichfdrmigkeit seiner Lagerung. 

Die Haupt-Gebirgsmassen, welche dasselbe zusammen-
setzen, sind : 

Kohlensandstein und 
Schieferthon. 

Ais begleitende Felsarten erscheinen : 
Kalk - Conglomerat, 
rother Sandstein und Letten , 
Brandschiefer und 
Schwimmsand (Kurszawka). 

Untergeordnet linden sich Flotze 
von Steinkohlen, 
von Kalkstein, 
von Spliarosiderit, 
von Dolomit und 
von Gyps. 

50. 

Petrographischer Charakter der Haupt - Gebirgsarlen. 

1) K o h l e n s a n d s t e i n . Unser Kohlensandstein zerfallt 
in zwei Hauptarten, die, wenn gleie*i zuweilen in einander 
iłbergehend, dennoch im Grofsen einen nicht zu libersehen-
den Unterschied darbieten. Die eine Art liegt unter den 
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machtigen Kohlenllót/.en und iiberhaupt im Liegenden der 
Kohlfelder, sie entsprieht dem englischen Millstongrit oder 
dem Kohlensandstein, den man in Westphalen mit dem Na-
men flótzleerer Sandstein bezeichnet; die andere Art liegt 
iiber und zwischen den Kohlflótzen, also innerhalb und im 
Hangenden der Kohlfelder. 

Der liegende, meist llótzleere Sandstein ist ein fein-
kórniges, lockercs Conglomerat, so feinkornig, dafs nur strich-
weise erbsen- und bohnengrofse Gcschiebe darinnen sieli zei-
gen, von weifsen und ockergclben Farben, seltner róthlich, 
wie in der Gegend von Krzeszowice. Aufser Quarzkórnern sind 
nur einzelne Korner von Kieselscliiefer und kleine Schiefer-
brocken eingemengt, aber weifse Punkte und Korner von Feld-
spath, in Porzellanerde zersetzt, sind so haulig, dafs oft das 
Gestein weifs abfarbt. Eigentliches Bindemittel fehlt, und 
dalier ist der Sandstein so locker, dafs er leicht in Grus 
und Sand zerfiillt. — Dieser liegende Sandstein zeigt selten 
schicfrige Testur, denn Glimmer fehlt meist, eben so zeigen 
sich darinnen nur unbedeutende Scliieferthonlagen, dic im 
Hangenden der Kohlfelder so machtig auftreten. Die Aehn-
liclikeit dieses Sandsteins mit feinkórnigem Kohlensandstein 
anderer Gegenden ist nicht zu verkennen, und Hrn. S c h u l -
z e ^ * ) Behauptung, dafs er dem Quadersandstein ganz gleiche, 
ist falach. — So zeigt sich dieser Sandstein, der keine 
bauwiirdigen Kohlflótze zwischen sich einschliefst, hóchstens 
unbedeutende Kohlschmitzchen, und in welchen man vergeb-
licli schon viele Yersuche auf bauwiirdige Flotze gemacht 
hat, ausgezeichnet rund urn die Kohlenmulde von Strzyzowice 
bei Psary, Strzyzowice, Malinowice, Grodków bis gegen 
Grójec, ferner zwischen Łagisza, Sarnów und Malinowice, 
am Fufsc des Gotonoger-Bergs, zwischen Krzanów und VYi-
niistow, in der Niederung zwischen Krzanów und Schlofs 
Tęczyn, im Thal von Filipowice und óstlich von Krzeszowice 
bis Psary. In Schlesien kenne ich ihn so auf den Htigeln 
hinter Mislowicc, auf dcm Gebirgssattel im Liegenden der 

*) S. L c o n h a r d s Taschenbuch X. Band. p. 132. 
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Kónigsgrube uncł Carolinengrube, bei Neudorf und Bielscho-
witz, im Liegenden der Flótze bei Nicolay Birdultau etc. *) 

Der Kohlensandstein inncrbalb der Kohlfelder und im 
Hangenden der Hauptflótzziige ist nur selten so locker und 
grobsandig ais jener, sondern in der Regel noch viel fein-
korniger, mcistens licbtegrau, mit sehr viel silberweifsem 
Glimmer und Schieferthonschiippćhen gemengt, und meistcns 
von grobschiefriger Textur, dabei fester, nicht so leicht zer-
reiblich wie jener, enthalt nur selten Feldspathpunkte und 
hat ein thoniges Bindemittel. Er geht sehr oft in wahren 
S a n d s t e i n s c h i e f e r iiber, von grauen, schwarzgeileckten 
und schwarzen Farbenniiancen, wechselt meist mit machti-
gen Schieferthonmassen, und schliefst fast iiberall Kohlen-
flótze zwischen sich ein. 

2) Der S c h i e f e r t h o n , den Hr. v. O e y n h a u s e n fiir 
das reine, von allen Sandkórnern bcfreite Bindemittel des 
Kohlensandsteins anspricht, ist eigentlich nichts Anderes ais 
ein wirklicher Thonschiefer der Flótzzeit, d. h. eine zur 
schiefrigen Thonmasse zusammengellossene Zusammenhaufung 
zarter Glimmerblattclien, mit weniger oder mehr Bitumen 
durchdrungen. Er zeigt mcistens liclite graue Farben, selte-
ner dunkelschwarze, wie bei Strzyzowice und Sielce, zuwei-
len gestreifte Zeichnung, indem er aus abwechselndlichtgrauen 
und dunkeln Blattern bcstcht, wie vorziiglich bei Tęczynek. 
Uebergange in Sandsteinschiefer sind gewohnlich; wahrer 
Uebergang in Steinkohle findet aber niemals statt, obgleich 
der Schieferthon mcistens das Hangende und Liegende der 
Kohldótze und die Zwischenlagen zwischen den einzelnen 
Banken der machtigen Kohlflótze bildet. 

51. 

Begleitende Geb irgsarten. 

1) K a l k - C o n g l o m e r a t e erscheinen ais Begleiter des 

*) I)a es menie Absicht niclit ist, Sclilesien, sondern Polen 741 be-
sclireibon, so werde icli nur suweilcn Iteitpiele aus den zwischen 
Polen und Sclilesien "ctheilten Formationen aus dem letztern 
Lamie anfiihron, und vcrwcise iibrigens auf die genaue 15e-
schreibung Ober-Schlesiens vom Urn. v. O e y n h a u s e n . 
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Kohlensandsteins und Schiefcrthons nur in der Nahe des 
Bergkalksteins von Krzeszowice, zuerst in der hóchst lehr-
reichen Schlucht, die von Nowagóra an Miękina vorbei nach 
Krzeszowice fiihrt, yorziiglich an dem linken Gehange, den 
mittlern Bauernhófen von Miękina gegeniiber. Es besteht 
aus theils eckigen, theils gerundeten Bruchstiicken von dun-
kelgrauem, seltener von lichtem Bergkalkstein mit seinen 
Madreporiten und Tubiporiten durch Kalkmasse und etwas 
róthlichen Letten mit einander locker yerkittet. Die Bruch-
stiicke sind theils mehrere Kubikellen grofs, theils auch 
so klein wie Niisse und Erbscn. Seine Schichten sind zwei 
bis drei Fufs starli, und fallen hier 15° — 20° gegen SW, 
also unter das Kohlengebirge und den Porphyr von Miękina 
ein. Es scheint dieses Conglomerat hier die tiefsten Schich-
ten des Kohlengebirgs zu bilden, und wahrscheinlich liegt un-
mittelbar unter ihm der feste Bergkalkstein; dennoch wech-
seln seine hangenden Schichten auch mit schwachen Schichten 
von róthlichem Sandstein und Schieferthon. Dieses Conglo-
merat setzt, bedeckt von andern Felsarten, gegen N W fort, 
denn einige hundert Schritte oberhalb der sechsten Brettniiilile 
im Filipowicer - Thale (von unten herauf gezahlt) geht es wie-
der zu Tage, seine Schichten fallen gegen W und unterteufen 
den Schieferthon im Thale. Es ist ganz dem bei Miękina 
gleich, und erfiillt von hier aufwarts das Thal bis zu dem 
Fufse der Berge bei Psary, wo es von erzfiihrendem Muschel-
kalk bedeckt wird. Am óstlfchen Gehange des Thals lagert 
sich im zweiten DritteLder Berghóhe hóchst ausgezeichnet 
darauf ein schóner Euri iporphyr, von dem spjiter die Rede 
seyn wird. Nocli interessanter wird uns dieses Conglomerat 
an den obersten Hausern des langen Dorfes Filipowice, und 
noch ein Stiickchen bober, w o der Fufsweg von Nowagóra 
nach Psary das Thal durphsclineidet, denn an beiden Punkten, 
wo die Gebirgsschichten deutlich 5 — 8° gegen NO fallen, 
lagern zwischen den Conglomerat - Schichten ztyei ctwa zwólf 
bis zwanzig Fufs machtige Schichten von D o l o m i t . Er ist 
theils schneeweifs, theils schmulzig-róthlich-weifs, hóchst 
feinkórnig, im Grofsen grobsj)littrig, sehr scliwer zerspreng-
bar und yoller unregelmafsiger Poren und kleinen Ilóhlungen, 
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flie alle mit kleinen Dolomit -Rhomboedern ausgekleidet sind. 
In einigen Schichten sind diese kleinen Poren undHóhlungen 
zugleich mit pechschwarzem, leicht zerspringharem, seht 
ausgezeichnetein schlackigem Erdpech ausgefiillt, was in der 
blendendweifsen Masse eine schóne Zeichnung herrorbringt. 
Solche reine Bitumen-Aussclieidung in einer ganz bitumen-
freien Hauptmasse bleibt immer auffallig, und diese Dolomit-
lager sind um so interessanter, ais sic ausgezeichnete Vor-
laufer im Steinkohlengebirge von demjenigen Dolomitkalk-
stein sind, der in den Thalern von Czerna, Paczaltowice 
und Gorenice <ils unterstes Glied der MusChel - Kalksteinfor-
mation unmittelbar iiber Steinkohlensandstein und Bergkalk-
stein gelagert vorkommt, und von welchem ich beim Muschel-
kalk ausfiihrlicher sprechen werde. 

2) R o t h e r S a n d s t e i n und L e t t e n gehóren zu den 
seltenen Gesteinen in unserer Kohlen-Formation. In der 
schon mehrmals erwahnten Schlucht von Miękina macht ein 
feinkorniger rother Sandstein, der mitunter unveikennbare 
Uebergange in den benachbarten Porphyr macht, anderer-
seits, mit viel Glimmer gemengt, wahren Sandsteinschiefer 
bildet, und fast immer mit Schichten von blutrothein Letten 
wechselt, die oberste Masse des Steinkohlengebirges aus.— 
Anderwarts, und zwar fastiiberall, wo der erzfiihrende Mu-
schelkalkstein an den Gehangcn und Kuppen der Berge das 
Steinkohlengebirge dcutlich iiberlagert, liegt zwischen beiden 
ein lichte - blutrother, mit etwas Glimmer gemengter fetter 
Letten, der stets sandig ist, und zuweilen in thonigen Sand-
stein iibergeht. In dieser Art erscheint er am Berge von 
Gotonóg, am Bandę der Balksteinkuppen zwischen Zagórze 
und Bendzin, an dem hohen Dorotheen-Berge bei Grójec, 
an den Bergen zwischen Strzyzowicc und Gora, an den Kalk-
steinriieken bei Dtugoszyn, Szczakawa, Jaworzno, Cięczko-
wice und zwischen Krzanów und Alwernia. W o man nur diese 
rothe Lettenschicht sieht, kann man sicher seyn, dafs man 
sich auf der Gebirgsscheide zwischen Steinkohlengebirge und 
Muschelkalk belindet, und da diese rothen Letten und Sand-
steine jederzeit den obern Theil des Kohlengebirges ausma-
chen, wo die Bedeckung mit Muschelkalk dereń Zerstórung 
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gehindert hat , so betrachte ich sie gleichsam ais eine 
schwache Andeutung der rothen altem Sandstein-Formation, 
die anderwarts, wo sie mit dem Steinkohlengebirge zusammen 
vorkommt, dasselbe immer unmittelbar iiberlagert. 

3) B ran d s c h i e f e r , der nichts anders ais ein mit sehr 
viel Bitumen getrankter fester feinschiefriger Schieferthon ist, 
erscheint nur im Liegenden der Kohlenflótze oder zwischen 
den Banken derselben ais ihr treuer Begleiter. Ausgezeich-
net kenne ich ihn auf der Thaddaus - Grube bei Strzyzowice, 
auf Łudwigs-Hoffnung bei Sielee, besonders nahe am Ufer 
der Przenisa, und endlich im Liegenden des 5 — 6 Lachter 
machtigen Kohlflótzes auf der Xawery-Grube bei Bendzin. 
Am letztern Orte sehr ausgezeichnet hóchst regelmafsig ge-
sehichtet, angefiillt mit einer unglaubliehen Menge von Ab-
driicken einer Variolaria- Art, so bitumenreich, dafs er fast 
eben so lebhaft wie sehlechte Schieferkohle brennt. 

4) S c h w i m m s a n d (polnisch Kurzaw ka) ein dem Berg-
manne hóchst unwillkommener Begleiter mancher Kohlflótze, 
wie z. B. auf der Albrechts - Grube bei Sierza, oder einge-
schichtct zwischen Sandsteinen und Schieferthon im obern 
Theile des Kohlengebirgs auf viclen Punkten. Dieser Sand 
ist theils ein blofser lockerer nasser Rollsand, theils mit ei-
neni graulichen, schwammartig -wasserbindenden Thone ge-
mengt, dann eigentlich Kurzawka genannt, und fur den Berg. 
mann am gefahrlichsten. Mir scheint aucli dieser Schwimm-
sand nicht etwa durch Zersetzung des Sandsteins entstanden, 
da er oft zwischen festen Sandsteinschichten vorkonnnt, son-
dern eben so wie der lose Sand im jiingsten tertiaren Muschel-
sandstein, ein ursprungliches Gebilde, ein Sandstein ohne 
Bindemittel zu seyn. 

$• 52. 
Untergeor dnete Gebirgsart en. 

1) K o h l e n f l ó t z e , die wiehtigsten der untergeordne-
ten Gebirgsmassen, treten in unserm Gebirge in sehr grofser 
Menge auf, und es ist ein grofser Theil derselben jelzt nocli 
sehr unvollstandig bekannt. Diese Flotze sind durch grofse 
Machtigkeit ausgezeichnet, welche selten unter 1 Lachter be-
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tnigt, die meisten sind 1 '/„ bis 3 Lachter machtig und beiBen-
dzin, Dąbrowa und Niemce erreichen sie sogar die fiir Koh-
Jenflótze seltene Miichtigkeit von 5 bis 6 Lachtern Nur im 
Hangenden dieser machtigen Flótz.e, oder in den kleinen 
Mulden des Gebirgs, wie bei Strzyzowice und Tęczinek fin-
den sicb auch Flótze von 12 — 40 Zoll Machtigkeit. Alle sind 
sehr regelmafsig gelagert und liegen flach; ihre Neigung ge-
gen den Horizont betragt gewóhnlich 8—10° , scltcner 15 bis 
20, hóchstens 30°. Eigentlich stehende Flótze sind in Polen 

ijiicht bekannt. Die machtigen Kohlflótze sind gewóhnlich 
aus melireren Banken zusammengesetzt, welche durch deut-
liche Kliifte oder Ablosungen , zuweilen durch schwache Let-
tenlagen, seltcner durch ys — */_, Lachter machtige, aus Schie-
ferthon und Brandschiefer bestehende Bergmittel von einan-
der getrennt sind, und in der Regel verschiedene Kohlenar-
ten fiihren. Alle diese Kohlen sind Schwarzkohlen, und es 
erscheinen davon vier Haupt-Varietaten: 

Pechkohlen, 
Grobkohlen, 
Schieferkohlen und 
Blatterkohlen. 

Die reincn Pechkohlen sind die seltensten, sie finden sich 
nur auf den schwachen Flótzen bei Tęczinek und auf dem 
Hoymflótz bei Strzyzowice. 

Die Grobkohle bildet dagegen die besten Bankę der 
machtigen Flótze, meistens die Mittclbank, seltner die untern 
liegenden Bjinkc, sowohl in Schlesien, ais auf dem Reden-
flótz bei Dąbrowa, dem Xawery-Flótz bei Bendzin, dem Fe-
lixflótz bei Niemce und auf den Flótzen bei Jaworzno, Nied-
zielisko und Dąbrowa im Krakauer-Gebiet. Sie gibt die be-
sten, wenn gleich magern und nicht backenden Koax, welche 
sich hier erzielen lassen. Noch viel haufiger ist eine Koh-
lenart, dic zwischen Grob- und Pechkohle das Mittelhalt oder 
eigentlich aus beiden gemengt ist. 

Schieferkohle, die Hauptart unserer Schwarzkohlen, formirl 
entweder ganze Flótze, w ic bei Sielce, Sicrza und Bobrek, oder 
sie bildet die obern und untern Bankę der macluigern Flótze. 

Blatterkohleendlich erseheint nur seltner ganz ausgezeich-
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net auf schmaleu Flótzen bei Strzyzowice, Jaworzno, Nied-
zielisko, etwas liaufiger zu Zaberze in Schlesien. 

Mit der Sehieferkohle ist fast stets, besonders auf tlen 
Ablosungen der Bankę, faseriger Anthraeit vergesellsehaftet, der 
das leicbte Zerfallen dieser Kohlen und die Scbweryerbrenn-
liclikeit der aus solchen Kohlen erzeugten Koax herbeifiihrt. 

2) F l o t z e v o n d i c h t e m , t ho ni g e m Spha.ro s i d e -
r i t sind dem obern Theile des Kohlengebirges eben so wie in 
England sehr liaufig untergeordnet. Sie liegen entweder im 
Hangenden der machtigen Kohlflotze, wie beiBendzin undDą-
browa oder zwischen den schmalern Kohlflotzen, wie auf man-
chen Punkten in Schlesien, also auch dann stets im Hangenden 
der Hauptkohlflótze, und werden gewohnlich von blaulichem 
Letten begleitet. Ihre Machtigkeit ist gering und schwan-
kend, denn sie bestehen blofs aus einzelnen nebcneinander 
gereihten rundlichen Nieren von weifslich-grauem und gelb-
lich-grauem dichtem, imlnnern zerkliiftetem, festem thonigem 
Spharcfsiderit, der oft schóne Pflanzenabdriickc fiihrt und 
seinen Gehalt an kohlensauerm Eisenoxydul auch dadurch 
schon verrath, dafs auf den innern Kluften zuweilen kleine 
Bbomboeder von wahrem Spatheisenstein sich ausgebildet 
haben. Zuweilen liegen dergłeichen Spliarosiderit-Nieren 
auch ganz vereinzelt im hangenden Sandstein der Kohllldtze, 
wie bei Niemce. 

3) K a l k s t e i n von dunkelgrauer Farbę bildet nur selten 
schwache Flotze in unserm Koblengebirge; ich kenne dergłei-
chen bis jetzt blofs von Miekina und im Hangenden des Kohl-
flótzes bei Bendzin. Bie interessanten Dolomitlager im Kalk-
Conglomerat von Filipowice sind schon erwahnt. 

4) Endlich fiihre ich noch ais zweifelhaft G y p s an, 
der zwischen Sedlez und Pisare bei Krzeszowice kleine Hii-
gel bildet, und auf einem Letten aufliegt, der wohl bestimmt 
noch zum Steinkohlengebirge gehort. Es ist ein schiefriger, 
im Kleinen feinkorniger, lichte-braunlicher Gyps, der mit 
den aus dem Steinkohlengebirge entspringenden Schwefel-
quellen von Krzeszowice in Yerbindung zu stehen scheint. 
Sollte er dem Steinkohlengebirge nicht angehóren, so mufs 
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bei seinem isolirten Vorkommen unentschieden bleiben, wo-
bin er gehore. 

$. 53. 

Fremdartige Miner al i en. 

Yon fremdartigen Mineralien kommen im eigentliehen 
Steinkohlengebirge nur wenige vor. Ich zahle hierzu: 

1) S c h w e f e l k i e s . Gemeiner Schwefelkies findet sich 
nicht selten im Kohlensandstein eingesprengt, zuweilen bildet 
er, mit groben Ouarzkórnern gemengt, isolirte Kugeln darin-
nen. Haufiger findet er sich im Brandschiefer, und hier hat 
er mitunter in diinnen Hautchen die eingeschlossencn Pllan-
zen iiberzogen; noch haufiger ist theils gemeiner Schwefel-
kies, theils Leberkies (Wasserkies) in den Kohlenflótzen 
selbst. In der Schieferkohle lindet er sich fast immer ais 
diinner Ueberzug auf den Schichtungskluften und den iibri-
gen Ablosungen, selten in 1/.i Zoll starken Lagen. W o aber 
die Kohlflotze von Sandsteinriicken (tauben Biicken) durch-
setzt werden, ist er in grofser Menge vorhanden, und fiillt 
manche Biicken stiickweise ganz aus. — Diese Schwefelkiese 
haben fiir den Bergmann die hochst nachtheilige Folgę, dafs 
solche Kohlen bei der Gewinnung stark zersplittern, also 
sehr viel schlechte und unbrauchbare Staubkohle davon fallt, 
welche aufeinander gehiiuft, bei abwechselnder Peuchtigkeit 
und Trockenheit sowohl in der Grube ais iiber Tage, sich 
yermóge der chemischen Zersetzung des Schwefelkieses 
schnell von selbst entziinden und dadurch die fiir unsere 
Kohlengruben so gefahrlichen Grubenbriinde herbeifiihren. 

2) B l e i g l a n z kommt. nur selten ais zarter Ueberzug 
auf den Kliiften der Steinkolile voi', wie z. B. bei Strzyzowice. 

3) E i s e n v i t r i o l , und zwar haarformiger, fand sich 
vor einigen Jahren auf der Kohlengrube zu Niedzielisko, im 
Krakauischen Gebiet, in alten Bauen sehr ausgezeichnet und 
schon ais ein secundares Erzeugnifs aus zersetzten Schwe-
felkiesen. 

54. 
S1 c h i c h t u n g. 

Die Schichtung des eigentliehen Steinkohlengebirgs ist 
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iiberall deutlich, wo nur Entblófsung vorhanden ist, vorziig-
licb deutlich innerhalb der Kohlfelder, wo Schieferthon mit 
glimmerreiehem Sandstein und Sandsteinschiefer wechselt 
und dazwischen Kohlflótze eingeschlossen sind. Im Grofsen 
betrachtet, laufen die Sehichten parallel dem ganzen Zuge 
des Kohlengebirgs von W N W nach OSO, und zeigen ein 
Hauptfallen unter 8 — 10° theils gegen NO, theils gegen SW. 
Auf grofse Distanzen herrscht eine bewunderungswiirdige 
Kegelmafsigkeit dieser Scliichtenstellung, wie die Betrach-
tung der geognostischen Charte T. III. deutlich nachweist. 
Wie es aber zum Charakter jedes Kohlengebirgs gehórt, 
und wie auch in den jungern Flótzgebirgen die Schichten 
stets Muldungen und dazwischen liegende Bucken und Sat;-
tel bilden, eben so findet dasselbe auch in unserm Kohlen-
gebirge statt, darum ist die Stellung der Schichten, wenn 
man nur einzelne Punkte in Betrachtung zielit, oft sehr ab-
weichend von der allgemeinen Begel, die sich erst ergibt, 
wenn man die speciellen Yariationen auf der Charte zu-
sammenstellt. Es wiirde ermiidend seyn, wenn ich alle von 
mir gemachten Schichtungs - Abnahmen hier auffilhren wollte; 
ich werde davon nur so viel , ais nóthig ist, bei der spe-
ciellen Betrachtung der einzelnen Kohlfelder anfuhren. 

$. 55. 
Lagerung im Ali gemeinen. 

In Polen fanden wir nur am óstlichen Ende des gan-
zen Steinkohlengebirgs dasselbe auf einem Kalkstein aufru-
hen und mit ihm verbunden, den wir fiir Bergkalkstein an-
zuspreclien uns berechtigt glauben; ein antleres Grundge-
birge unserer Formation ist hier nicht bekannt, und wir 
finden dasselbe nur in Schlesien am Fufse der Sudeten, wo 
von Zauditz bis in die Gegend von Ostrau das Steinkohlen-
gebirge dcm Grauwackenschiefer in gleichformiger Lagerung 
folgt, und daher, wie dieser im Grofsen, eine nordóstliche 
Neigung der Schichten zeigt. Wenn wir nun andererseits 
in Polen langs der nordóstlichen Begriinzung unserer For-
mation von Krzeszowice bis Gotąsza zwischen Siewirz und 
Czelladz das Hauptfallen der Schichten gegen S W beobach-
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ten, 80 folgt daraus, dafs in der Tiefe sich hier dasGrund* 
gebirge wieder erheben mufs, und dafs das ganze Kohlen-
gebirge zwischen den Sudeten und jener nordóstlichen Be-
griinzungslinie eine sehr weite und flachę Muldę bildet, de-
reń tiefste Punkte ungefahr mit der schlesisch-polnischen 
Granze, mit den Thalern der Brynica und untern Przemsa 
zusammenfallen. Innerhalb dieser grofsen Muldę aber hat 
in Schlesien ein von Zaberze gegen Mistowice in gekrumm-
ter Richtung hinlaufender flacher Gebirgssattel die Lage-
rung der Kohlenflótze dergestallt bestimn' , dafs sie davon 
einerseits gegen N W und NO, andererseits gegen SO ab-
fallen. Diese beiderseitigen Flótz-Neigungen erstrecken sich 
auch nach Polen heriiber, und indem die polnischen Haupt-
flótze langs der nordóstlichen Gebirgs - Begranzung wieder 
ihr Hauptfallen gegen S W haben, so entsteht dadurch eine 
specielle Muldę, welche von Bendzin aus gegen SO bis 
nach Cięszkowice liiuft, und durch die in der Muldę abge-
lagerten Kalkhóhen von Wądzików, Zagorze., Klimontów, 
Diugoszyn und Szczakawa bezeichnet wird. — Die Forma-
tionen, welche unser Kohlengebirge im Hangenden iiberla-
gern und bedecken, sind,: 

Muschelkalkstein, 
Jurakalkstein, 

das sogenannte Eisenthongebirge und endlich der 
Lias-Kalkstein im Fiirstenthume Teschen. 

Der erzfiihrende Muschelkalkstein von Oberschlesien und 
Sudpolen bedeckt und begranzt das Kohlengebirge theils im 
Zusammenhange an der nordóstlichen Begranzung von Tost 
bis gegen Krzeszowice, theils ist er darauf in abgcrissenen 
Partien und einzelnen Bergkuppen aufgełagert, wie bei Ni-
colai, zwischen Berun und Krzanów, zwischen Krzanów und 
Poremba - Zegota, bei Żarki, Jawrorzno, Dtugoszyn, Zagórze, 
Wądzikow, Gotonóg , am Hiig'el Jasziniec, bei Preczów 
und Miłowice. Man hat wohl friiher zuweilen den Zweifel 
gehegt, ob wirklich dieser Kalkstein dem Kohlengebirge 
aufgełagert sey, allein schon seit Jahren haben in Schlesien 
selbst bergmannische Yersuche die Fortsetzung der Kohlen-

^ flótze unter dem Kalkstein dargethan, und in Polen kann 

man 



t 
der einzelnen Gebirgs-Formationen. 161 

man die Auflagerung des Kalksteins an den Bergen von Go-
łońog , Groietz, Jaworzno und Klimontów auf das bestimm-
teste beobachten. — Der iiber dem Mjischelkalksteiii liegen-
de dolomitiselie Jurakalk tritt ebenfalls hier und da ins Ge-
biet des Kohlengebirges und bedeckt dasselbe in abgebro-
chener und iibergreifender Lagerung. Diefs ist der Fali bei 
Tęceinek, woselbst Itohlenbergbau unter Jurakalkstein statt 
fand, ferner sehr ausgczeichnet unmittelbar im Hangenden 
des bebauten Kolilflótzes bei Filipowice, ferner in der Stadt 
Krzanów und am Kande der Krzanower Niederung bei Lu-
szowice, Trzebinia , Mtoszowa um kulowa. 

Das den Jurakalk bedeckende Eisenthongebirge kommt 
nur in Schlesien bei Birdultau in Beriihrung mit unserem 
Kohlengebirge und ist demselben bestimmt aufgelagert. 

Endlich lagert zwischen Ostrau und Freistadt eine Kalk-
steinformation auf unserm Kohlengebirge, welche am Fufse 
der Karpathen aus Miihren iiber Teschen bis gegen Kalva-
ria hinzieht und von welchcr ich spiiter erweisen werde, 
dafs sie der grofsen Lias-Formation angehórt und keines-
weges Uebergangs - Kalkstein ist, wofiir Hr. v. O e y n h a u -
sen sie ausgab. 

s. 56. 
Flótztraclus und specielle Lagerung der einzelnen Kohlfelder. 

Wenn der Flótztractus in Oberschlesien, w o der Stein-
kohlenbergbau docli schon seit 40 Jahren ziemlich lebhaft 
betrieben wird, immer noch nicht yollkommen bekannt ist, 
so kann diefs in Polen, wo er kaum 20 Jahre alt ist, und 
erst seit dem Jahre 1821 einige Bcdeutsamkeit erlangte, 
um so weniger der Fali seyn; man wird also auch nicht ver-
langen, dafs ich hierinnen etwas Yollstandiges liefern sollte, 
sondern ich kann die speciellern Yerhaltnisse der vorhan-
denen einzelnen Kohlfelder nur so weit entwickeln, ais sie 
bisher durch den Bergbau bekannt wurden. 

Ich unterscheide in Polen folgende getrennte oder we-
nigstens durch gcwisse Eigenthiimlichkeiten sich unterschei-
dende Kohlfelder oder Kohlen - Niederlagen: 

Das von Jaworzno, 
das von Modrzeów — Sielce, 

P o s o m , gcognost. hcschrcib. von Polen. I. 1 1 
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tlas von Strzyzowice, 
tlas Hauptfeld von Bendzin bis Sierza, 
tlas von Krzeszowice und Krzanow. 

Die aus Scblesien zwischen Słupna und Brzezinka iiber 
die Przemsa nach Polen heriiberstreichenden Flótze, die von 
S W nach NO streichen und alle gegen SO verflachen, sind 
in Polen allerdings noch wenig bekannt, aber sie bilden in 
ihrer Fortsetzung das K o h l f e l d v o n J a w o r z n o . Die 2 
ersten dicser Flótze bei Słupna: Louise von 2 Lr. 5 0 " und 
Einigkeit von 70 — 8 0 " Machtigkeit miifsten sich, wenn sie 
nicht zu hoch mit Sand bedeckt sind, bei Jęzor an der Biata 
Przemsa wieder findcn. Die Flótze, welche bei Brzenzko-
wice bebaut werden, streichen gegen das Kraliausche Dą-
brową und sind dort ganz bestimmt wieder yorhanden. Das 
Karl Seegenflótz von 1 Lr. Machtigkeit ist das liegende 
Flótz, bei der Samuelsonschen Zinkhiitte bei Dąbrowa, wel-
ches wie jenes h. 5 — 6 streicht, 6° gegen SO fiillt und eben-
falls fast 1 Lr. stark ist; in desSen Hangendem liegt aber ein 
zweites, 15 Fufs machtiges Flótz, welches auf schlesischerSeite 
nicht bekannt ist. Weiter gegen das Dorf Dąbrowa, auf der 
Grube Yorsicht Gottes, unweit der dortigen Alaunlnitte, sind 
zwei Flótze bekannt; das Liegende davon ist 13 Fufs machtig 
und ist in der Mitte durch ein 1 Fufs starkes Seliiefermittel 
mit den yortreffliclisten Abdriicken einer Rhytidolepis Art 
in zwei Bankę getheilt. 50 — 60 Lr. davon im Hangenden liegt 
ein anderes Flótz von 1 Iii-. 40 Zoll Machtigkeit, und dieses 
stimmt im Streichen, Fallen und seiner ganzen Beschaflen-
heit so sehr mit dem schlesischen Karl Theodor-und Leopol-
diner-Flótz, dafs es wohl nur eine fortsetzung des letztern 
seyn diirfte. Beide streichen h. 2 — 3 und fallen 2 — 4° ge-
gen OSO. Noch weiter im Hangenden sudlich von Dąbrowa 
bei der Hólzelschen Zinkhiitte setzt endlich noch ein fiinftes 
Flótz auf, welches h. 4 streicht, 6° in SO fiillt, 7 0 " machtig 
und durch eine 4 — 6 Zoll starkę Sandsteinschicht in zwei 
Bankę getheilt ist. Weiter gegen Osten fortschreitend, sind bei 
Niedzielisko abermals zwei Kohlflótze bekannt, die h. 3 — 4 
streichen und 9° gegen SO fallen. Das hangende am besten 
bekannte dieser Flótze ist 1 Lr. — 40 Zoll machtig und 
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diirfte die Fortsetzung des eben so machtigen Joseph Fló-
tzes bei Brzezinka seyn, das liegende hingegen scheint et-
was machtiger zu seyn und ist durch Lettenkliifte in drei Bankę 
getheilt. Noch weiter ins llangende gegcn SO ist die nacli-
ste Umgebung von Jaworzno noch reicher an Kohlflótzen,' 
welche alle h. 2 — 3 streichen und flach nach OSO fallen. 
Das wichtigste davon ist das Friedrich August - Flótz, das 
durch einen schiffbaren Stollen gelóst ist. Es fiillt 6° 10' 
in OSO, ist 15 Fufs machtig und durch eine 2 Zoll starkę 
Lettenlage in zwei Bankę getheilt, wobei die auffallende Er-
scheinung sich darbietet, dafs in der untern 4 Fufs starken 
Bank alle das Flótz durchschneidenden Kliifte h. 3 , in der 
obern Bank hingegen um 90° yerschieden h. 9 streichen. 
Die etwas minder machtigen Flotze, die iibrigens bei Ja-
worzno sonst bebąut wurden und zum Theil noch bebaut 
werden, ais das Sperling-Flótz, das Bichtersclie, das von 
Sierakowski und die in den letztern Jahren zwischen Jaworz-
no und Dąbrowa erschurften, liegen alle von jenem Flótz im 
Liegenden. Alle die Kohlflotze, welche zu diesem Jaworz-
ner - Kohlfeld geboren, schiitten fast nur Schieferkohlen, 
sind sehr schwefelkiesreich und geben defshalb beim Ver-
brennen alaunreiche Aschen. Das Kohlfeld ist siidwiirts durch 
die Kalkberge bei Jellen und Byczyn, óstlich und nórdlich 
durch die Kalkberge von Jaworzno, Szczakawa und Długo-
szy ji begranzt und nur unterhalb Dtugoszyn, wo aber tiefer 
Sand alle Entblófsung bedeckt, mag es mit dem 

K o h l f e l d v o n M o d r z e ó w und S i e l c e 
zusammenhangen. Fast paraIIcl mit den schlesischen Flótzen, 
welche zwischen Misłowice und dem Hauptsattel von NVV nach 
SO streichen und gegen NO fallen, ubersetzen bei Misłowice 
unterhalb Czelladz drei Kohlflotze die Brynica. Sie streichen 
h. 9 und fallen 12° in NW. Das liegende davon, dessen Ausge-
hendes in der Brynica selbst liegt, ist 3 Lr. machtig, das mitt-
lere 21/, Lr. und das bangende wieder 3 Lr . ; es scheint aber sehr 
unregelmafsig gelagert, wird sowohl gegen Westen ais Osten 
durch $priinge verdriickt, hinter welchen es theils nur 1 Lr. 
miichtig, theils gar nicht mehr aufzufinden war. Die Fortse-
tzung eines dieser Flotze gegen Osten ist bei Sosnowice wieder 

11 * 
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aufgefunden worden und wahrscheinlich wenden sich diesel-
ben unterhalb Modrzeów wieder nach Schlesien hiniiber. 
Die Gegenłliigel dieser Fliitze heben sich sudwiirts von Po-
gonią wieder heraus und das bei Pogonią schon lange bebaute 
Flotz, das liier gegen SVY fallt, dreht sich in seinem Strei-
chen wahrscheinlich urn einen zwischen Pogonią und Sielce 
liegenden Gebirgssattel herum, und ich glaube, dafs das an 
der Przemsa boi Sielce auf der Grube Ludwigs-Hoffnung 
bebaute 6 0 " machtige, 3° gegen NO fallende Flotz dasselbe 
ist. Im Hangenden dayon setzt bei der jetzigen Sielcer 
Zinkhiitte ein zweites auf, dessen Fortsetzung noch nicht 
bekannt ist. Naher den Kalksteinbergen von Zagorze und 
Klimontów sind bei Daindowka und Bobrek noch mehrere 
Flótze bekannt. Das bebaute Flotz bei der Zinkhiitte von 
Daindówka (eigentlich Neydówka) streicht h. 8 , und fallt 12 
— 16° gegen N, ist 54 Zoll machtig und filhrt eine sehr 
briichige Schieferkohle. Es macht eine llache Muldę und 
bei 400 Lr. streichender Erstreckung wird das Flotz nach 
beiden Weltgegenden durch taube Biicken verdriickt, so dafs 
es gegen Westen erst auf dem Territorium von Sielce und 
gegen Osten nach Klimontów zuerst in 1000 Iii'. Entfernung 
vom Sprung wieder ausgerichtet wurde. Im Hangenden die-
ses Flótzes ist noch ein zweites von 20 Zoll Machtigkeit 
bekannt. Zwischen Daindówka und Bobrek liegt abermals 
ein in der Tiefe yerborgener Gebirgssattel; denn die auf 
der Josephs- Grube zu Bobrek bekannten Fliitze fallen bei 
gleichem Streichen in li. 8 entgegengesetzt gegen S. Das 
hangendste dieser Flótze ist 1 Lr. 11 Zoll stark, durch 
drei Lettenschmitze in vier Bankę getheilt und fallt 15°. Die 
Kohle ist der von Daindówka ahnlich, cnthalt aber mehr 
Anthracit und zerfallt also an der Luft noch leichter. Ein 
Grubenbrand hindert jetzt den Bau auf diesem Flotz. 60 Lr. 
gegen N davon entfernt liegt ein 45 Zoll starkes Flotz und 
l 1 / Lr. tiefer ein drittes 54 Zoll machtiges. Es liefert feste. 
sehr gute Schieferkohle. Noch um 1'/, Lr. tiefer folgt ein vier-
t'js, 40 Zoll starkes Flotz, das durch eine 10 Zoll starkęBrand-
schieferlage in zwei Bankę getheilt ist. Dieses ganze Kohlfeld, 
welches gegen Osten und Norden durch die Kalksteinberge be-
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granzt ist, die von Klimontów bis Bendzin hinziehen, ist mit-
hin durch zahlreiche aber minder machtige Flótze von mitt-
lerer Giite charakterisirt, w elche durchaus unregelmafsig ge-
lagert sind, und alle im Strejchen wenig Ausdauer versprechen. 

Das K o h l f e l d von S t r z y z o w i c e bestelit aus Mul-
denflótzen, welche in dem Busen der Kalksteinberge abge-
lagert sind, die von Psary iiber Grodków, Gora, Strzyzowice 
bis Gołącza sich hinziehen; dafs aber diese Muldę ganz von 
Kalksteinbergen umgeben ware, wic Hr. v. O e y n h a u s e n 
angibt, istfalsch; denn von Psary und Malinowice aus gegen 
Osten ist sie nicht geschlossen und stelu gegen Łagisze und 
Sarnów hin mit dem grofsen Bendziner Kohlfeld in Yerbin-
dung, von welchem sie blofs durch einen Sattel des liegenden 
Sandsteins getrennt ist. Die Kohlenllótze sind vóllig mul-
denfórmig gelagert. Der die Thaddeusgrube lósende Wer -
nerstollen bat zuerst mit seiner Rósehe eine Mcnge parallele, 
wenige Zoll starkę Kohlflótze iiherfahren, die alle h. 8 strei-
chen und unter 45 — 00° gegen SO gcstiirzt sind. Erst in 
der Nahe des ersten Lichtlochs legen sich dieselben flachcr 
und sind iiber einen 5 Lr. machtigen Sattel gegen N W iiber-
gebogen. Bei 365 Lr. Lange bat der Stollen das 65 Zoll 
machtige, aus Bliitter- und Pechkohle bestehcnde Andreas-
flótz iiberfahi-en, welches im Stollen h. 8 streicht und 32 — 
40° gegen NO fallt, aber gegen Westen und Osten ebenfalls 
muldenlórmig gebeugt scheint. In der Hauptmulde liegt so-
dami das 45 — 50 Zoll machtige 12° fallende Thaddeusflótz, 
welches einen gegen Osten concaven Bogcn bildet und durch 
einen Sprung yerdriickt wird, hin ter welchen gegen Psary 
kin das umgekehrt gegen Westen gekriimmte Hoymllótz auf-
setzt, das eine 150 Lr. lange und breite Muldę bildet, auf 
der W estscitc 30°, auf der Ostscite 12° — ! 5" gegen den 
Mittelpunkt der Muldę fallt, in dereń tiefstem Punkte es wohl 
ganz horizontal liegen mag und von 30 — 7 0 " in der Mach-
tigkeit variirt. Beide Flótze mógen eigentlich nur ein ein-
ziges ganz geschlosscnes, blols durch einen Sprung verwor-
fenes Muldenllótz for mir en, wie auch die Kartę Tafel III, 
zeigt. Im Liegenden desselben zeigen sich im Dorfc Strzy-
zowice und weiter gegen Psary hin noch andere wenig be-
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kannte Flotze, welche wahrscheinlieh eben so muldenfórmig 
gekriimmt seyn mógen. Alle diese schwachen Muldenflótze 
sind dadurch von denen der benachbarten Kohlfelder unter-
schieden, dafs sie etwas backende fette Kohlen (Bliitter-und 
Pechkohle mit wenig Schieferhohle) fuhren. Aufserhalb der 
Muldę bat man bei Psary und Malinowice im liegenden flótz-
leeren Sandstein nur unregelmjifsige schmale Kohlenspuren 
aufgefunden; aber es ist wahrscheinlich, dafs sich einige 
Flotze um die mit Kalkstein bedeckten Hohen von Grodków 
bis zum Dorotheenberg bei Grójec herunibiegen, auf welchen 
beiden Punkten der Kohlensandstein das hóchste Niveau in 
der ganzen Formation erreicht. Alle bei Grójec und Grod-
ków aufgefundenen Kohlllótze haben eine sehr unregelma-
fsige Lagerung und sind vielen Yerdriickungen unterworfen, 
fast alle 1'allen aber unter die liohe Kalksteinkuppe des Do -
rotheenbergs ein. Erst in der Niihe der Grodkower Miihle 
und in Lagisze auf der Strafse von Bendzin nach Siewirz 
scheinen die aufgefundenen Kohlllótze wieder eine regel-
mafsigere Lage anzunehmen, so dafs sich nun diefsseits der 
Czarna Przemsa daran 

d a s g r o f s e K o h l f e l d z w i s c h e n B e n d z i n u n d 
S i e r z a 

anscbliefst. Dieses beginnt bei Bendzin mit dcm auf mehr 
ais 300 Lr. lang regelmafsig gelagerten. h. 6 streichenden und 
5 — 6 Lr. machtigen Flótz, welches jetzt auf der Xawery-
Grube bebaut wird. Es bat zum Liegenden einen miichti-
gep, ausgezeichneten Brandschiefer, ist gegen Westcn durch 
ein Schielermittel in zwei Hauptbiinke, gegen Osten durch 2 
schwache Schieferlagen in 3 Bankę getheilt und fiillt sehr 
regelmafsig 10° gegen S. Nach dem Dorfe Dąbrową herauf 
ist es im Streichen verdriickt, macht wahrscheinlich eine 
Biegung gegen S, ist aber wohl unverkennbar dasselbe Flótz, 
welches die Bedengrube bei Dąbrową auf melir ais 1000 Lr. 
Lange bebaut, ein Hauptstreichcn von h. 7,4, ein Fallen 
von 8 — 10" gegen SW, eine Machtigkeit von 5 — 6 Lr. hat, 
ebenfalls in drei Hauptbanke getheilt ist, aber keinen Brand-
schiefer zum liegenden hat. Dieses macht im Streichen ge-
gen Osten mehrere siidliche Wendungen und scheint sich 
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im Wald gegen Porąbka hin auszusebneiden. A11 ein es feh-
len noch genauere Untersuchungen, und ich habe yielmehr 
die feste Ueberzeugung, dafs es hinter diesen Stórungen sich 
wieder anlegt, und dals das bei Niemce bebaute Felix-Flotz 
von 3 — 5 Lr. Miichtigkeit nichts Anderes ais dessen wei-
tere Fortsetzung seyn mag. Dieses letztere wird gegen Dą-
browa hin durch drei wahre Spriinge ins Liegende verwor-
fen und verdriickt, setzt dann circa 180 Lr. lang regelma-
fsig auf, -wird gegen Osten durch einen vorliegenden Hiigel 
abgeschnitten oder vielmehr ins Hangende verworfen und 
legt sich sodann hinter dem Dorfe Niemce in der Niederung 
gegen Sławków wieder regelmafsig an. Es unterscheidet sich 
vom Hedenllótz nur durch ein starkeres fallen von 16 bis 
26" und durch etwas fettere Kohlen. Dem Streichen' nach 
mufs dieses Hauptflótz oberhalb Motzki die Biała Przemsa 
durchschneiden, und wenn wir diese Richtung weiter yerfol-
gen, so trcffen wir am siidóstlichen Ende unsers Kolilfeldes 
auf das eben so streichende und fallende (h. 9,4 und f. 12° 
in SO) l ó Fufs machtige Albrechts-Flótz bei Sierza, das 
durch eine Letten, und eine Brandschicferlage in drei Bankę 
getheilt ist. Dieses wichtige, wahrscheinlich von Bendzin 
bis Sierza 31 / , Meilen fortreicliende Flótz fiihrt iiberall eine 
mittelmafsige nicht backende Schiefer- und Grobkohle mit 
etwas Pechkohlc gemengt. Es ist das wichtigste von ganz 
Polen, und schon jetzt, wo es blofs auf vier Grubcn nur iu 
obern Teulen bebaut wird, liefert es jahrlich gegen 1,000,000 
Korzec (a 53/o polnische Cub. Fufs). Steinkohlen fur Zinkhiit-
tenbetrieb und cumulativen Debit, und es ist kein Zweifel, 
dafs wenn man seinen Zusammenhang nocli naher ausgemit-
telt haben wird und das Bediirfnifs es erheischen sollte, die-
ses Flótz auf lange Jahre auch das drei - und vierfache (^)uan-
tum an Kohlen liefern kann. So wie in der Regel so miich-
lige Steinkohlenllótze in ihrem Hangenden und Liegenden 
noch minder machtige Begleitcr haben, so ist es auch hier 
der Fali; aber der grofse Beichthum der Formation an maclu 
tigen Flótzen und der noch zu geringe Yerbrauch in einem 
erst jetzt beginnenden Fabrilienwesen haben bisher ihre Un-
tersuchung noch gehindert. Nahe im llangendeu des Reden-
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flótzes liegen zwischen der Colonie und dem Dorfe Dąbrowa 
zwei Flótze von 3/4 und 1 Lr. Machtigkeit, welche im Walde 
gegen Zagórze und Porąbką sich wieder zeigen; noch mchr 
im Hangenden gelien schwache sehr rerdriickte Flótze am 
Hiigel von Wadzików zu Tage, die hóchst interessant fast 
unmittelbar unter Kalkstein liegen und unter die Kalkstein-
kuppe siidlich einfallcn. Eben so sind zwischen Porąbka 
und der Fel ix- Grube einige Flótze und im Dorfe Porąbką 
selbst ein lachtermachtiges Flótz erschiirft, welches letztere 
eben so wie einige in und bei Klimontów aufgefundene sicht-
bar unter die grófse Kalksteinkuppe von Klimontów einfal-
len. Im unmittelbaren Hangenden des Felix - Flótzes bei 
Niemce haben neuere Bohrversuche wenigstens 5 schwache 
hangcnde Flótze kennen gelehrt, Von denen eins von 3/4 Lr. 
Machtigkeit noch bauwiirdig seyn móchte. Im Liegenden des 
grofsen Hauptflótzes sind zwischen Dąbrową und Gołonog 
einige Flótze aufgefunden, welche in der gł'ofsen Niederung 
zwischen Niemce und Strzymięszyce durchsetzen miissen und 
hóchst wahrscheinlich dieselben sind, welche friiher einmal 
auf Dębowa góra im Stawkower Stadtwald bebaut wurden. 
Yerlangert man dereń Streichungslinien gegen OSO, so triflt 
man auf die Kohlllótze, welche bei Bór Biskupi und zu Gay 
(oder Grzay) bei Sierza erschiirft und auf letzterm Punkt be-
baut werden. So viel w issen wir jetzt von diesem aufser Ober-
schlesien yielleicht reichsten Kohlenfeld auf dem lesten Lande 
von ganz Mitteleuropa; aber wie vielc Flótze mógen noch 
gar nicht bekaniu seyn? Das mit tiefem Sand bedeckte Koh-
lengebirge, das unter dem Sand von Sierza und Bór Biskupi 
bis nahe an Olkusz heranreichen mag, enthiilt dort bestimmt 
noch Kohlenllótze, von denen sich selbst Spuren zwischen 
Podlesce und Niesutowiee gezeigt haben. W i e viel Flótze 
mogen noch in der nach ihrem Aeufsern fiir Kohlen Yorkom-
men hótfhst giinstigen Gegend zwischen Stawków, Strzemię-
szycb und Motzki, oder zwischen Gotonóg, Sarnów, Preczów 
und Woikowice kościelne verborgen liegen? 

Der siidliche Theil des Steinkohlengebirgs' im Frcistaat 
Krakau bietet endlich noch 

das K o h l f e l d v o n K r z a n ó w u n d K r z e s z o w i c e 
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dar, welches nur sehr wenig untersucht und unter allen das 
unbedeutendste ist. Es zeigt sich in demselben zuerst in der 
Weichsel-Niederung beim Dorfe Wymislów ein sehr in Ver-
driiekungen liegendes Flótz von schlechter bruchiger Schie-
ferkohle. Von da an im ganzen ilachen Thal des Chechlo-
bachs iiber Krzanów bis in die Gegend von Dulawa sind noch 
keine Flótze bekannt. Erst im Thal von Filipowice zeigen 
sich wieder kohlenausgehende, durchaus schwache unbedeu-
tende Flótze. Unter diesen ist dasjenige, was jetzt noch dort 
bebaut wird, durch seine Lage interessant. Es setzt namlich 
in einem Busen des Kohlengebirgs auf, der von drei Seiten 
ganz in der Nahe von Felsen des Jurakalksteins umschlossen 
wird. Das Flótz str. h. 2, fallt 10° gegen O, ist 18 Zoll mach-
tig und fiihrt Grob- und Pechkohle. Hier in der Nahe von zwei 
Kalkformationen und von Porphyr ist das Gebirge sehr unre-
gelmafsig gelagert, macht viele Sattel und Mulden, und es 
zeigen sich auch unter dem Porphyr von Miękina noch schwa-
che kohlenausgehende. Endlich am siidostlichen Punkt der 
ganzen Formation, in einem von Jurakalkstein umschlossenen 
Busen sind bei Tenczinek unweit Krzeszowice sechs parallel 
und nahe an einander liegende Flótze bekannt, die h. 10 strei-
chen und 12° gegen S W fallen. Sie sind von 9 bis 36 Zoll miieh-
tiff. fiihren eine sehr sute zwischen Schiefer- und Blatterkohle O1 " O 
das Mittel haltende Kohle und eins von 17 Zoll Machtigkeit 
sogar reine und ausgezeichnete Pechkohle. Auch diese Flótze 
erleiden durch einen Sattel und einige Riicken Stórungen, und 
eins von ihnen ist in scinem Streichen bis unter den benach-
barten Jurakalkstein verfolgt worden, wo keine Yeranderung 
ais ein etwas steileres Fallen zu beobachten war. 

$• 57. 
< 

Giinge, Riicken und Spriinge. 

Walne Gange mit Saalbandern und einer den Saalban-
dern parallelen bandartigen Ausfiillung sind unserm Kohlen-
gebirge fremd. Dagegen linden sich hier , A v i e in allen Koli-
lengebirgen, K l i i f t e , welche tlieils l e e r , theils mit Sandste in , 
Letten, Schieferthon, lniirber Kohle und Schwefelkies ausge-
fiillt sind und defshalb, weil durch dieselben die F l ó t z e , welche 
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sie durchschneiden, aus ihrer urspriinglichen Lage durch Sen-
kungen verriickt worden sind, den Namen S p r i i n g e erhalten 
haben. Sie sind dem Bergmanne unwillkommene Gaste, 
weil sie theils starkę Wasser zuleiten, theils den regelmafsi-
gen Bau aufhalten, kostbare (^uerschliige und andere Ausrich-
tungen nóthig machen, und weil die Kohle in ihrer Niihe taub 
(d. h. durch Luft und Wasser ihrer Brennbarkeit beraubt) zu 
seyn pflegt. Im obersehlesischen Kohlenrevierc sind sehr viele 
und wichtige soleher Spriinge bekannt; in Polen haben sich 
bisher inf Yerhaltnifs viel weniger wahre Spriinge gezeigt, 
doch sind dergleichen in Strzyzowice, Niemce, Jaworzno und 
Sierza bekannt. Mit ihnen nicht zu verwechseln sind die 
sogenannten B i i c k e n . Diese sind entweder steil und scharf-
riickig sich erhebende Unebenheiten des Liegenden, oder es 
sind sehr unregelmiifsige gangahnliche Massen von Sandstein, 
welche vom Liegenden bis zum Hangenden die Flótze durch-
schneiden, aber nicht wie wahre Spriinge verriicken. Sie be-
stehen aus grobkórnigem Kohlensandstein, oft mit viel Schwe-
felkies und schlechter Kohle gemengt. Hóchst ausgezeichnet 
und hiiufig kann man sie im Redenflótz auf dem Ullmann-
Stollen, óstlich vom jetzigen Dampfgópcl - Schacht, sehen. Sic 
sind fiir den Abbau und den Procentfall an Stiickkohlen hóchst 
nachthcilig, allein nach der Tiefe scheinen sie sich alle aus-
zukeilen und abzugleichen, so dafs sie eigentlich mir erschei-
nen wie faltige Unregelmafsigkeiten des liegenden Gesteins 
am Ausgehenden und in der obern Teufe der machtigen Kohl-
flótze. 

Eine andere Art von Stórung, welche unsere machtigcn 
Flótze oft erleiden, mufs ich hiei'bei noch erwiihnen, weil 
man sie fiilschlich ebenfalls Biicken oder gar Spriinge genannt 
hat. Dic Reden- und Felix- Grube zu Dąbrowa und Niemce 
haben dieselbe hinliinglich kennen gelehrt. Es machen niim-
lich diese machtigen Flótze in ihrem Streichen oder vielmehr 
ihr Liegendes hic und da rechtwinkliche Ausbiegungen nach 
derSei te , wohin das Flótz fallt. Das Flótz, sobald es sich 
einer solchen Ausbiegung nahert, verliert an Machtigkeit, in-
dem zuerst die Oberbank, sodann die Mittelbank theils plótz-
lich, theils allmahlich abschneiden und sich auskeilen und 
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endlich die noch ein Stiick fortsetzende Niederbank sich all-
mahlich im Streichen yollkommen ausspitzt. Von iliremEnd-
punkte an geht sodann das Flótz entweder ais schmaler Koh-
lenbesteg oder ais blofse Lettenkluft meistens steil gesturzt 
rechtwinklich gegen das bisherige Streichen, 10 , 20 , auch 
wohl mehrere 100 Lr. weit fort, und legt sich hinter dieser 
Ausbiegung eben so allmahlich ais es aufhórte mit demselben 
(also parallelen) Streichen und Fallen und derselben Machtig-
keit wie vorher, wieder an, und setzt weiter ins Feld. Diese 
Stórung ist mithin nicht Folgę eines Sprungs, sie ist die Folgę 
einer schlangenartig gebogenen Oberflache des Liegenden, 
worauf das Kohlenflótz abgesetzt ward. 

$. 58. 
V e r s t e i n e r u n g e n . 

Unser Steinkohlengebirge ist vóllig frei von allen thie-
rischen Ueberresten, dahingegen ist es reich an Ueberresten 
aus dem Pllanzenreiche, und je mehr die Formation unter-
sucht wird, desto mehr entwickelt sich dieser llcichthum. 
Es ist defshalb eine unerwiesene Behauptung, dafs das ober-
schlesisch-polnische'Kohlcngebirge armer an schónen und 
wohlerhaltenen Pflanzenabdriicken, ais andere Steinkohlen-
gebirge sey, vielmehr correspondirt es hierinnen ebenfalls 
denen an solchen Ueberresten reichen Steinkohlen-Revieren 
von Nieder-Schlesien, Bóhmen und England. — Der Koh-
lensandstein ist auch hier, vermóge seiner kórnigen und 
lockern Beschaffenlieit, weniger geschickt gewesen, ais die 
zartern Massen von Spliarosiderit, Schieferthon und Brand-
schiefer zarte Pflanzenabdrucke zu erhalten, in welchen sie 
am haufigsten vorkommen. Die Kohlenflótze selbst schliefsen 
ebenfalls viele Pflanzenreste in sich, allein sie sind schwe-
rer darinnen zu erkehnen, oder zu sehr mit der ganzen Masse 
derKohle zusammengeflossen. Die Punkte, wo sich bisher in 
Polen die schónsten und haufigsten Pflanzenabdriickc in unseren 
Formationen gefunden haben, sind der Brandschiefer im 
Liegenden des Xawery-Flótzes bei Bendzin, der Spliarosi-
derit im Hangenden des Bedenllótzes bei Dąbrowa, der 
Eisenstein von Buda und Mokrau in Schlesien, der Schie-
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ferthon im Hangenden des zweiten Flótzes zu Niedzielisko 
und eine aus Schiefer und Kohle bestehende 1 2 " starkę 
Lage zwischen der obern und untern Bank des liegenden 
Flótzes bei der Alaunhiitte zu Dąbrowa im Krakauer Ge-
biete. — Alle Pflanzen - Ueberreste in unsern Formationen 
gehoren einer untergegangenen siidlichen Yegetation der 
Vorwelt an und sind in den Geschleclitern, so "wie in den 
Arten vollkommen gleich der Pflanzenwclt, welche auch an-
derwarts in dem eigentlichen Steinkohlengebirge ihr Grab 
gefunden hat, und nach den vortrefflichen Untersucbungen 
von Hrn. v. S c h l o t h e i m , Gr. S t e r n b e r g und B h o d e 
diese Formation von allen jiingern, Kohlflótze einschliefsenden 
Formationen charakterisirt. Es sind auch hier die Schup-
penpllanzen des Gr. S t e r n b e r g und die Filices (Farrn-
krauter), welche am haufigsten auftreten, und an welche 
sich rohrartige Pflanzen, Poaciten, seltener Casuarinen und 
Hólzer von wahrscheinlich dikotyledonischen Baumen an-
schliefsen. 

V e r z e i c h n i f s . 
Ich halte micb dabei an das System des Grafen S t e r n -

b e r g . 

I. Rlasse Acotyledones. 

3te O r d n u n g F i l i c e s . (Farren.) 
1 ster T r i b u s . F i l i c e s v e r a e . (Walne Farren.) 

A. G e n u s L e p i d o d e n d r o n Sternb. 

1) L e p i d o d e n d r o n Y o l k m a n n i a n u m Sternberg. 
(Versuch einer Darstellung der Flora der Yorwelt 4 Heft. 
Taf. 53. lig. 3. a, b, c und R h o d e Beitrage zur Pflanzen-
kunde der Yorwelt T. 7. lig. 4, 5.) Im Schieferthon von 
Niedzielisko im Krakauer Gebiet und Zaberze in Oberschle-
sien. 

2) L e p i d o d e n d r o n t e t r a g o n u m Sternb. (d. i. Pal-
macites affinis Schl. (Petrefactenkunde Taf. 19. fig. 1.) Im 
Schieferthon von Niedzielisko. 

3) L e p i d o d e n d r o n u n d u l a t u m Sternb. (1. c. Taf. 
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10. fig. 2.) lni groben Kohlensandstein gleich hinter Mis-
towice an der Strafse nach Konigshiitte. 

B. G e n u s . L e p i do f l o y o s Sternb. / 
4) L e p i d o - f l o y o s l a r i c i n u s , yorher Lcjiidoden-

dron laricinum Sternb. (1. c. Taf. 11. fig. 2, 3, 4.) Im Koh-
lensandstein bei Mistowice und im Schieferthone bei Nied-
zieliskoi. 

C. G e n u s F a y u l a r i a St. C l a t r a r i a Brong. 
C a c t i t e s Martius. 

5) F a y u l a r i a tri g o n a , yorher Lepidodendron trigo-
num Sternb. (1. c. Taf. 11. lig. 1.) Jetzt Sigillaria trigona. Ad. 
Br. Aus den Kohlenllótzen zu Dąbrowa im Krakauer Gebiet 
und zu Ostrau iii Mahren. 

D. Gen . S p h a e n o p t e r i s Ad. Brongn. 
(j) S p l a e n o p t e r i s laxa Sternb. (1. c. Taf.31. fig. 3.) 

Von Niedzielisko. 
7) S p h a e n o p t e r is e l e g a n s , yorher Acrostichuni si-

lesiacum St. (Taf. 23. fig. 2.) 
8) S p h a e n o p t e r i s S c h l o t h e i m i i St., d. i. Filici-

tes adiantoides Schl. (Beschreibung merkwiirdiger Krauter-
abdriicke, ein Beitrag zur Flora der Yorwelt Taf. 10, fig. 18.) 
Diese beiden letztern Arlen fiiulen sich sehr schon erhalten in 
dem Sphiirosiderit iiber den Kohlflotzen von Radoschau, Biel-
schowitz und Mokrau in Oberschlesien, yon Dąbrowa und 
Bendzin in Polen. 

9) S p h a e n o p t e r i s h y m e n o p h y l l a n. (R h o d e 
Beitrage T. 8. fig. 7) dem Hymenophyllum bivaloe sehr ahn-
lich. Yon Niedzielisko in Schieferthon und von Ruda in 
Scldesien in Sphiirosiderit. 

10) S p h a e n o p t e r i s f r a g i l i s n., d. i. Filicites fra-
gilis Schl. (Flora der Vorwelt Taf. X. fig. 17 und Petrefac. 
tenkunde Taf. 21. fig. 1.) Von Niedzielisko. 

11) S p h a e n o p t e r i s d i s t a n s Sternb., d. i. Filicites 
bermudensiformis Schl. (Petrefactenk. Taf. 21. fig-2.) Diese 
Art, welche selten bei Niedzielisko vorkam, ist weit ausge-
zeichneter, ais die S c l i l o t h e i m ' s c h e Zeichnung andeutet. 
Die diiłuien Seiteniistc stehen rechtwinklich, weit von einan-
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der und abwechselnd ainHauptstamme, und die Federchen de9 
Wedels sind sehr klein und zart gelappt. 

E. G e n . N e u r o p t e r i s Ad. Brongn. 
12) N e u r o p t e r i s t e n u i f o l i a St., d. i. Filicites tenui-

folius Schl. (Petrefactenk. T. 22. F. 1.) Von Niedzielisko und 
aus Obersehlesien. Eine Yarietat dayon von Niedzielisko ist 
in weit vollstandigern Exemplaren yorgekommen, ais die wa-
ren, wonach die v. S c h I o tl iei m'sche Zeichnung gemacht 
ist. Die Zweige sind selir diinn, die uniern Fiedern liaben 
die Gestalt der Mjrtenbliitter, und die obern am Ende der 
Wedel sind lanzetfdrmig. Vielleicht ist diese Art von N. 
tenuifolia noch ais besondere Art zu trennen und kónnte N. 
Myrtifolia genannt werden. 

F. G e n . P e c o p t e r i s Ad. Brongn. 

13) P e c o p t e r i s a r b o r e a Sternb., d. i. Filicites arbo-
rescens Schl. ( S c h ł o t l i . Flora der Vorw. Taf. 8. lig. 13.14.) 
Von Niedzielisko, Jaworzno und auf den Kohlengruben bei 
Mistowice. 

14) P e c o p t e r i s m u r i c a t a Sternb., d. i. Filicites mu-
ricatus Schl. (1. c. Taf. 12, fig. 21. 23.) Pecopteris neryosa? 
Ad. Br. Im Spharosiderit von Radoschau in Obersehlesien., 

15) P e c o p t e r i s a q u i l i n a Sternb., d. i. Filicites 
acjuilinus Schl. (Flora der Yorw. Taf. 4. fig. 7.) Sehr hiiuiig 
bei Niedzielisko und auch in Obersehlesien. 

16) P e c o p t e r i s a f f i n i s Sternb., Pec. Schlotlieimii 
Ad. Br., d. i. Filie, acjuilinus Schl. (1. c. Taf. 4. fig. 8.) Seltner 
ais die vorige Art auf denselben Punkten. 

17) P e c o p t e r i s c r e n a t a ? Sternb. Ein sehrzierlicher 
Filicit, von Niedzielisko, der mit S t e r n b e r g s Beschrei-
bung der benannten Art ziemlich genau stimmt, aber doch 
davon vielleicht noch yerschieden ist. Dem Gen. Cyathea 
verwandt. 

18) P e c o p t e r i s s e r r a t a nob. Der vorigen Art 
verwandt. Ein sehr zierlicher Filicit, der noch nirgends 
abgebildet ist. Er bat einige Aehnlichkeit mit dem Farrn-
kraut, welches 'Gr. S t e i n b e r g in seiner Flora der Yor -
welt Taf. 26- fig- 6 von Świna in Bóhmen abgebildet hat, 
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untl fiir eine Pteris-Art ansprach. Bei unserer Art sind 
aber die Pinnulae nicht so wie bei jener bóhmischen 
dreieckig sagenzahnfórmig, sondern viel tiefer eingesehnitten, 
sehr schmal und langlich. Ich glaube, dafs auch diese Art 
dem Gen. Cyathea sich nahert: denn wenn man sich bei Cya-
thea Delgadii Pohl die pinnulae dreimal schmaler denkt, ais sie 
wirklich sind, so hat man ein Bild unserer Pllanze.— Selten, 
nur Ein Exemplar, aber sehr gut erhalten von INiedzielisko. 

19) P e c o p t e r i s P l u k e n e t i i Sternb., d. i. f i l ic it . 
Plukenetii Schl. (dessen Flora derYorw. Taf. 10. fig-19-) Sehr 
schone und yollstandige Exemplare von Niedzielisko. 

G. G e n u s A l . e t h o p t e r i s . 

20) A ł e p t h o p t e r i s v u l g a t i o r Sternb. (1. c. Taf. 53. 
lig. 2.) = Pec. blechnoides Ad. Br. Auf mehreren ober-
schlesischen Steinkohlengruben. 

2ter T r i b u s . F i l i c e s a n o m a l a e . (Anomale Farren.) 
II. G e n u s B h y t i d o l e p i s Sternb. S i g i l l a r i a Ad. Brongn. 

2 1 ) R h y t i d o l e p i s o d e r S i g i l l a r i a p e n t a g o n a nob., 
eineneue ArtB. costislongis vixconvexis, scutopentagonoglan-
dula unica rotunda tiotato. Zeigt grofse Achnlichheit mit Palma-
cites oculatus Schl. (Petrefactenk. Taf. 17. fig. l.)» welchc Gr. 
S t e r n b e r g zu seiner Bhyt. undulata ziililt, aber die Schilder 
der Oberschale sind fiinfseitig, anstatt rundlich. Diese schuppen-
artigen Schilder erscheinen aber nur auf der aufsern Flachę der o 
aufsersten Pflanzenrinde, welche aus Kohle selbst besteht. 
Sobald man diese abhebt, so erscheint darunter im Brand-
schiefer ein canelirter Abdruck, welcher vollkonunen mit dem 
Syringodendron complanatum Sternb. (1. c. Taf. 31. F. 1) iiber-
einstimmt *). Diese Art erfiillt ganz eine aus Kohle und 

*) Dieses ausgezeiclinete Yorliommen hat mieli zu derUeberzeu-
gung gebraclit, d a f s R h o d e und S t e i n h a u e r vo!ll(ommen 
Heclit lialten, die Kpidermal -, Kinden - und IIolz - Alulriiclie ei-
ner und derselben Pllanze genau zu unterscheiden; dafs niit-
liin Syringodendron keine selbststandigc Gattung ist, sondern 
dafs a l l e Abdruclie, welche Gr. S t e r n b e r g zu dieser Gattung 
ziihlte, niclits sind ais die innern Itindenabdriiclie von Favu-
laricn- und SigiUarien- oder Rhytidolepis - Arten, wic Ad. 
Brongniart (Annal. des sciences naturell. Tom. IV. 1825. S. 23) 
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Brandschiefer zusammengesetzte Zwischenschicht, zwischen 
der obern und untern Bank im liegenden Kohlflote bei der 
Alaunhiitte zu Dąbrowa im Krakauer Gebiete. 

22) R h y t i d o l e p i s u n d u l a t a Sternb. (l .c. T. 17) = Si-
gillaria pachyderma Ad. Br., selten in Spharosiderit aus Ober-
schlesien. 

23) S y r i n g o d e n d r o n o r g a num Sternb. (1. c.Taf. 13. 
lig. 1) und 

24) S y r i n g o d e n d r o n p e s - c " a p r e o l i Sternb. (1. c. 
Taf. 13. fig-2), d. i. Syring. striatum Brongn. Beide Pflanzen, 
die ich aber blols fiir innere Bindenabdriicke gewisser Bhy-
tidolepis-Arten halte, sind ziemlich haufig im Kohlenschiefer 
bei Bobrek und im Spharosiderit von manchen oberschlesi-
schen Kohlengruben. 

4te O r d n u n g E q u i s e t a c e a e . 
G e n u s C a l a m i t i s St. und Brongn. 

25) Cal. p s e u d o b a m b u s c a Sternb. (1. c. Taf. 13. 
lig. 3.) Sehr ausgezeichnet im Schieferthon von der Segen-
Gottes - Grube bei Neudorf in Oberschlesien. 

26) Cal . no d o sus Sternb. (1. c. Taf. 17. Hg. 2) im 
Schieferthon von der Joseph-Grube zu Bobrek bei Modrzeow; 
von Strzyzowice und von Niemce. 

27) Ein eigenthumliches Geschópf, welches ein Equise-> 
tum oder eineCasuarina seyn mag, namlich lange aufrecht ste-
hende, wenige Linien breite gestreifte schilfartige Stangel, 
von denen rechtwinklich zu beiden Seiten oder quirlfórmig 

sehr 
schon erwiesen hat. Die Einwande, welche Gr. S t e r n b e r g 
dagegen in soinem oft citirten Werlie lleft IV. S. 23 gemacht 
hat, sind nocli nicht hinreichęnd, weil oft die Kohlenhaut 
aufserlich abgerieben oder sonst beschadigt ist, und die Schil-
tler dann nicht sichtbar sind. Der innere Rindenabdruclt sei-
ner Favularia trigona (Taf. H . fig. 1) ist nach seiner eigenen 
/eichnung ein ausgezeichnetes Syringodendron, und kann also 
unmdglich eine besondere Pflanze seyn. W e r meine grofsen 
Exemplare von meinerRhytidolepis pentagona mit den Linie 
darunter liegenden sogenannten Syringodendron aufmerksam 
betrachtet, wird sich vollkommen von meiner Ansicht iiber-
zeugen. 
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sehr (liinne, ich móchte sagen stachelfórnrige Seitenaste ab-
gehen. Von Niedzielisko. 

5te O r d n u n g . N a j a d e n . 
Gen. R otul ar ia Sternb. oder Sphaerophyllites. Brongn. 

28) R o t u l a r i a s axi f ra gi f o 1 i a Sternb. (1. c. Taf. 55 
fig. 4) und 

29) R o t u l a r i a p u s i l l a St. (1. c. T. 26. fig. 4.) Beide 
auf Schieferthon von Niedzielisko und von den Gruben an der 
Przemsa in Schlesien. 

Gen . A n nu lar i a Sternb. oder Asterophyllites Brongn. 
30) A n n u l a r i a f e r t i l i s Sternb. (l.c. Taf.51. fig- 2.) 

Von der Kónigsgrube bei Beuthen. 

II. Klasse. Mono co ty ledones. 

31) Rathselhafte grofse, fein der Lange nach gestreifte, 
vorn spitz zulaufende, unten rundlich begranzte Blatter, wahr-
scheinlich Scheidenblatter (Spatha) einer Palmenart, der Zeich-
nung in S t e r n b e r g s Werk, Taf.41, ziemlich ahnlich. Von 
Niedzielisko. 

32) Breite, zartgestreifte Schilfabdriicke, sehr haufig im 
Sphiirosiderit von Dąbrowa, Badoschau, Bielschowitz, Mo-
krau etc. 

33) Dunne Grashalmen im Schieferthon von Niedzielisko. 

III. Klasse. Dicotyledones. 

Gen. V a r i o l a r i a Sternb. S t i g m a r i a Brongn. 
34) V a r i o l o r i a f i c o id es Sternb. (l.c. T. 12. fig. 1,2.) 

Von Mahrisch - Ostrau. 
35. Y a r i o l a r i a m e l o c a c t o i d e s i Sternb. Diese 

Pflanze bildet 6, 8 bis 10 Zoll breite, vieleFufs lange Stamm-
abdriicke ohne Blatter, sehr haufig im Brandschiefer unter 
dem Xawery - Flótz bei Bendzin. Sollte sie nicht u u S t e r n , 
b e r g s V. melocactoides geboren, so stellt sic eine neue ei-
genthumliche Art dar. 

36) Versteinertes Holz von dikotyledonischenBaumen, in 
Hornstein und eine Art Kieselschiefer verwandelt, findet sich 
sehr haufig im Kohlengebirge bei Krzanów und Wimisłów, 

P u s c a , gcognost. BeschreiŁ. vo » Polen. I. -£2 

I 
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im Sande der Weichsel -Niederung, der aus dem zerstórten 
Kohlensandstein heryorgegangen ist. 

D r i t t e A b t h e i 1 u n g. 

R o t h e r P o r p h y r und M a n d e l s t e i n . 

, - §. 59. 

,V o r k o m m e n. 

Analog dem Yorkommen der Porphyre in Steinkohlenge-
birgen und im rothen Sandsteine anderer Liinder treten im 
óstlichen Theile unserer Stein kohlen-Formatión ebenfalls in 
kuppenartig isolirten Partien rothe Porphyre, Mandelstein und 
yerwandte abnorme Gesteine auf. Eigentlicher Porphyr bil-
det den Riicken des Berges, worauf das Dorf Miękina hei 
Krzeszowice zerstreut. liegt, und steigt his in die nahe liegende 
Schlucht selbst herab, so dafs er keine uber die benachbarten 
Kalkberge erhobene Hóhe formirt. Er setzt gegen Westen, 
yom Kalkgebirge bedeckt, noch fort und erscheint daher noch-
mals am óstlichen Thalgehange von Filipowice in einer klei-
nen isolirten Partie. Weiter westlich an dem Muschelkalk-
stein-Riicken, worauf das Dorf Miszlochowice liegt, trifft man 
am W e g e von Ploclu nach jenem Dorfe, nahe an der sandigen 
Niederung, abermals eine Porphyrpartie, die wenig ausge-
zeichnet ist, und sich unter den das angriinzende Kohlenge-
birge bedeckenden Sand yerbirgt. Niemand móJite errathen, 
dafs Porphyr in der Sandebene zwischen Miszlochowice und 
Starzynów in der Tiefe yerborgen liege, und dennoch mag 
diefs der Fali seyn, nachdem ich im Jahrel827 die interessante 
Beobachtung machte, dafs die Lichtlócher des alten Starzynó-
wer Stollenfliigels, welcher von Starzynów in nórdlicher Rich-
tung zur Lósung des alten Bolestawer Bleibergbaus getrieben 
ward, durch den erzfiihrenden Kalkstein bis in den darunter 
yerborgenen Porphyr und Mandelstein abgeteuft wurden, 
jvoraus ein grofser Tlieil der Halden jener Lichtlócher be-
steht. Die erhabene Lage dieser Kalksteinberge lafst uns mit-
hin yermuthen, dafs sie nur wenig maehtig auf einer iiber das 
Niveau des iibrigen Kohlengebirgs erhabęnen ruckenartigen 
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Porphyrkuppe abgelagert wurden. Melir durch Hóhe und 
Umfang ausgezeichnct ist siidlich von Krzeszowice der Por-
phyrberg, worauf die schóuc Ruinę des alten Schlosses Tenczyn 
steht. — Porphyr, in Yerbindung mit Mandelstein und Ba-
saltit, bildet nicht allein diesen Rerg, sondern auch den gegen 
Regulice hinziehenden Bergriicken, worauf die Dórfer Rudna 
und Grójec liegcn. Noch grófser ist die Partie, worauf das 
Kloster Alwernia, am Bandę der Weichselniedcrung, liegt, 
und welche sich bis in das Dorf Bcgulice verbreitet. Oestlich 
von dieser Partie erheben sich im Walde zwischen Poremba» 
Zegota und Zalas mehrere isolirte Iiuppen von Mandelstein 
aus dem aufgeschwemmten Lande, und einige alinliche tref-
fen wir endlich iiber Steinkohlengebirge zwischen Filipowice 
und Kamienice und zerstreute Mandelstein-Blócke, noch in 
der Niedei'ung bei Dulawa und Mtoszowa. 

So bat unser Porphyrgebirge, in vicle kleine Partien 
zerstreut und von machtigen Kalkmassen begriinzt, nur wenig 
eigenthiimliche Gestaltung gcwinnen kónnen, sich nicht oder 
wenig iiber dereń Niveau erhoben, und daher auch wenig Ein-
flufs auf die Lagerung der benachbarten Gebilde ausgeiibt, wie 
es aufserdem gewóhnlich der Fali ist. 

Dennoch bleibt dieses Vorkommen hóchst interessant, 
wenn wir bedenken, dafs in dem ungeheuern Landerstrich 
von Waldenburg in Niederschlesicn bis zum Jaila-Gebirge 
in der Krimm nirgends, wo etwas Aehnliches weiter auftritt, 
und selbst jenseits der Karpathen, in dcm porphyrreichen Un-
garn und Siebenbiirgen, vielleicht nicht eine Spur des rothen 
1'orphyrs zu trefTen ist, der den Formationen des rothen Sand-
steins oder des Steinkohlengebirges angehórtc. 

§. GO. 

Petrographischer Charakter. 

Der ausgezeichnetste Porphyr ist der von Miękina. Es 
•st ein braunrother Feldstein oder Eurilporphyr, *) iin Bruch 

*) lir. v. O e y n h a u s e n nennt ilm llornstein - Porphyr, allein die 
Beliandlung vor dem Lóthrohre zeigt, dafs die Masse F«ldstein 
seyn mufs. 

12 * 
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feinsplittrig. In der Grundmasse liegen kleine weifse, sel-
ten Zoll Lange erreicliende seehsseitige Prismen von gemei-
nem Feldspath, sehr wenig Kdrner von Ouarz und kleine tom-
bakbraune Glimmertafeln; noch seltner aber sammtschwarze 
Kórner von blattrigem Bruch, ansehnlicher Hartę, die in diin-
nen SplitterU vor dem Lóthrohre schwer sclimelzen, und die 
entweder Augit (Pyroxen) oder Hornblende (Amphibole) sintl. 
Dieser Porphyr verwittert iiufserst wenig, ist sehr fest und 
nimmt eine vortrcffliebe Politur an. Mit dem Porphyr wech-
seln diinneLagen von rothem sandigem Letten, der ihn auch 
hier und da bedeckt, und schon oben habe ich angefiihrt, 
dafs in der Miękiner-Schlucht ein Mittelgestein zwischen ro-
them Sandstein und Porphyr yorkommt. Wahre Schichtung 
zeigt sich nicht, auch keine ausgezeichnet saulenfórmige Zer-
spaltung. Er bricht mehr in kubischen Blócken, und nur 
auf einzelnen Punkten in diinnen, senkrecbt stehenden Tafeln, 
dereń Absonderungskliifte mit weifsem Steinmark belegt sind. 

Ein etwas anderes Ansehen hat der Porphyr inFilipowice. 
In der etwas lichtern Euritmasse sind hier sehr zahlreiche und 
grofse, meist verwitterte Fchlsi>athkrystalle, weil mehr Glim-
mer und einzelne berggrune Krystalle von Hornblende, aber 
kein Quarz eingewachsen. Er gleicht manchen Yarietaten 
des sachsischen S y e n i l p o r p h y r s und bricht in machtigen, 
fast liorizontalen Banken. 

Die Gesleinmasse des Tenczyner Schlofsbergs ist kaum 
mehr eigentlicher Porphyr zu nennen. Es ist eine braun-
rothe Masse, welche das Mittel zwischen aufgelostem Feld-
stein (Thonstein) und WernerschemEisenthon hiilt, mit mat-
ten verwitterten Fcldspathpunkten, kleinen Glimmeischiipp-
chen, kleinen schwarzen Hornblend-Krystallen und wenig 
Quarzkrystallen. Dieser Porphyr verlauft sich an der Kuppe 
des Bergs, worauf die Ruinę steht, in ein sehr festes, schwer-
zersprengbares, dunkclrothlich-braunes, hier und da griin-
lich-geflecktes Gestein von feinsplittrigem Bruch, welches 
dem Baumer'schen B a s a l t i t aus Niedcrschlesien ganz ahn-
lich ist, und in welchem, nur sehr einzeln zerstreut, kleine 
glanzende byacintbrothe Kórner (die ich nicht zu bestimmen 
wage), kleine Krystalle von Augit oder basaltiseher Hornblende 

I 
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und Gruppen von sehr kleineu Pistacit - Krystallen eingewach-
sen sind. Auf der andernSeite, besonders beim Dorfe Rudna, 
wird der Porphyr zu wahrem Mandelstein. Eine schwarzlich-
dunkelrólldich- braune Eiscnthonmasse ist vo]Icr unregelmafsi-
ger Blasenraume, welche zum grósten Theile mit griinlich-
weilsem Speckstein ausgefiillt sind. Grofsere Hóhlungen und 
Blasenraume sind mit rauhen, kugel- und eifórmigen Nieren 
ausgefiillt, die entweder durchaus aus Chalcedon oder im In-
nern concentrisch - schalig abgcsondert, aus abwechselnden 
Lagen von Chalcedon und Amethyst bestehen, der in dem In-
nern der Kugeln mitunter schóne violblauc oder griinlicli-weifse 
Krystalldrusen bildet. Die flauern von Rudna ackern diese 
haulig auf ihren Feldern aus und verkaufen sie an Stein-
schleifer. 

Noch viel mannichfaltiger entwickelt sich der Gesteins-
Charakter in der Gruppe von Alwernia und Poremba. Zwi-
schen Alwernia und Regulice zeigen sich Porphyre, welche 
das Mittel zwischen denen von Miękina und Tenczyn halten; 
er tritt aber gewissermafsen nur untergeordnet auf, denn aryi 
Klosterberge von Alwernia, und namentlich ani Abhange ge-
gen das Weichselthal, ist der wahre Porphyr verschwunden, 
und an seine Stelle treten mandelsteinartige Gesteine. Die 
eine Hauptabanderung ist ein sehr dichter, fester, im Grofsen 
plattenfórmig brechender Eisenthon von lichten braunlichen, 
ins Graue fallenden Farben, voller grofser unregelmafsiger, 
alle nach der Richtung der Platten in die Lange gezogener Bla-
senraume, welche leer und nur mit einer grunlichen Thon-
haut ausgekleidet sind, oder tleine Krystalle von chalcedonar-
tigem Óuarz enthalten oder mitgriinlichcm Steinmark ausgefiillt 
sind. Auch hier linden sich haufig Truinmer und Nieren von 
Chalcedon, Amethyst, Agat und Jaspis in derMasse eingewach-
sen. — Die zweite Hauptgesteins - Abanderung von Alwer-
nia ist ein Triimmergeśtein. In einer erdigen, weichen, 
dunkelblutrothen, waliren Eisenthonmasse liegen kleine und 
grofse eckige Brocken eines graucn, ziemlich dichten ausge-
zeichncten Mandelsteins inne und geben dem Gesteine ein 
ganz eigenthiimliches breccienartiges Ansehen. Die Conturen 
jener Brocken sind so scharf, dafs hier wohl offenbar eine 
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Zerriittung des altem Mandelsteins eingętreten, und die sie 
bindende Eisenthonmasse von jiingerer Bildung seyn mufs. 

Die lliigel im Walde zwischen Porcmba und Zatas be-
stehen aus einem Mandelsteiri, dessen Blasenraumc mit ro-
them, deutlich krystallisirtem Stilbit (Blatterzeolith W . ) aus-
gefiillt sind; jede solche Zeolith-Mandel mit einer Haul von 
schonem span- oder apfelgrunem Speckstein eingefafst. Was 
aber diesen Mandelstein hóclist interessant macht, ist der 
chemisch in ihm vertheilte Zinkgehalt. Wenn er, wie Gall-
mey, yerrostet und der Destillation unterworfen wird, gibt 
er 2 bis 5 , in einzelnen Partien auch 1 0 - ^ 1 2 Proc. metalli-
.schen Zink. Diese Erscheinung bleibt in bohem Grade auf-
fallig, da von eigentlichem Gallmey weder in diesem Mandel-
stein selbst, noch in andern Gesteinen unserer Steinkohlen-
Formation sich eine Spur zeigt, sondern dieser, so wie ein 
fast durch die ganze Gebirgsmasse yertheilter Zinkgehalt erst 
dem jiingern erzfuhrenden Muschelkalkgebilde eigenthiimlich 
ist, das in der Nahe jener zinkhaltigen Mandelsteine vor-
kommt, dessen chemische Einwirkung aber auf iiltcre Ge-
s ' 'ine docli kaum denkbar erseheint. • 

Endlich in der unter dcm Muschelkalk verborgen liegen-
den Porpliyrpartie zwischen Starzynów und Bolesław linden 
wir einen T r i i m m er p o r p h y r . Eckige Brocken solcher 
Euritporpliyrc, ais sie sich bei Miękina, Filipowice und Misz-
locliowice linden , sind durch eine aufgclóste saiulartige 
Porphyrmasse wieder fest verkittet. Zugleich sind Ih-ocken 
von Mandelstein und Eiscnthon eingeknetet. Dieser Triim-
merporphyr ist aber hier mit andern interessanten Gesteinen 
verbundcn. Zuniichst mit einem q u a r z i g e n P u d d i n g -
s t e i n . Sandstein von der gewóhnlichen feinkornigen Be-
schaflenheit unseres Kohlensandsteins lliefst andererseits zu 
einern fettig - glanzenden kornigen Quarz zusammen, in wel-
chcm Bruchstiickc und Geschiebe von anderm Ouarz (Bollkie-
sel), gelbem Jaspis, braunem muschlichem Hornstein, einer Art 
Feuerstein und Porphyr eingewachsen sind. Die quarzigc 
Hauptmassc nimmt allmahlich Kalkgehalt auf, verwandelt sich 
in ein dem Pariser krystallisirten Sandstein ahnliches, jierlmut-
terartig-glanzcndesGemenge von Sand und Kalkspath, verlauft 
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sich weiter in sandigen Kalkstein und zuletzt in ausgezeichne-
ten kieslichen Kalkstein, wie er die tiefern Schichten unsers 
crzfiihrenden Muschelkalks in derNahe des Steinkohlengebirgs 
so oft formirt. —- Diese Gesteinsfolge, wie sie uns die Halden 
der alten Starzynower-Stollen-Lichtlócher kennen lehren, und 
die anstehend naher zu ermitteln uns jetzt der aufgelassene 
Bergbau verhindert, deutet doch aber bestimmt darauf lun, 
dafs hier iiber dem Porphyr puddingartige Schichten von Koh-
lcnsandstein sichgelagert haben miissen, welche bei der darauf 
folgenden Kalksteinbildung durch Irtfiltration der kalkigen So-
lution inden lockern Sandstein darnitaufs innigste, wenn gleich 
nur secundar, verbunden wurden.— Aehnliche, durch infil-
trirte Kalkmasse verkittete Kohlensandsteine haben sich glei-
chergestalt vor eiuigen Jahren auf Annagrube bei Strzemie-
szyce unter dem mit emigen Schachten durchteuften Kalkstein-
gebirge gefunden. 

61. 
jL a g e r u n g. 

Ucber die Lagerung und Formations - Bestimmung dieses 
Porphyrs, woriiber nur recht gcnaue Beobachtungen entschei-
den kónnen, bin ich mit andern Gcognostcn in Widerspruch 
gekoinmen, und es hat vorziiglich Hr. v. O e y n h a u s e n eine 
meiner schon friiher ausgcsprochenen Meinung *) cjitgegen-
gesetztc Ansicht aufgestellt **). In der eben citirten Stelle 
sagt derselbe: „Das isolirte und beschrankte Yorkommen 
„des Krzeszowicer Porphyrs ist wirklich eine hóchst merk-
„wiirdige Erscheinung. OtTenbar ist die Formation dessel-
„ben nur lokal und giinzHch getrennt von allcn iibrigen Glie-
„dern des Flótzgebirgs, welche ihn umgeben. Aber gerade 
„dadurcli erhalt sein Vorkommen die gróste Aehnlichkeit mit 
„dem des Basaltes; gerade dadurch erscheint dieser Porphyr 
„fast nur ais eine Modilication der Basaltbildung. D e r P o r . 

*) Ein Brief von mir in L e o n h a r d s inin. Taschenbuch 12ter 
3ahrgang. tste Abtheilung. J818. S. 291- ff. 

**) v. O e y n h a u s e n in seiner geognost. Beschrcib. v. Oberschle-
sien. S. 461. 
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„ p h y r i s t k e i n G l i e d d e s S t e i n k o h l e n g e b i r g s ; er 
„steht aucli in gar keiner engern geognostischen Beziehung 
„zu demselbcn und kommt eben so oft in seiner wie in der 
„Nahe anderer Gebirgsmassen z. B. des Kalksteins vor, dem 
,,er aber aucb geognostiscli nicht naher verwandt zu seyn 
„scheint." Hr. v. Oeynhauscn hat dalier dieses Porphyrge-
birge zur Trappformation gezahlt. Ich lasse es unentschie-
den, welchen W e g die Natur bei Bildung des von andern 
Flótzgebilden ganzlicb abweichenden Porphyrs einschlug; ich 
betrachtc jcde Bildung nur rein geognostiscli, ich urtheile 
nur nach ihrer, der Beobachtung zuganglichen Lagerungs-
beziehungund frage einstweilen nicht nach dem W ie der Ent-
stehung. Yon diesem Gesichtspunkt ausgehcnd inufs ich auch 
jetzt nach lieun Jahren Hrn. v. O e y n h a u s c n s Ansicht wi-
dersprechen, und werde aus der Lagerung dieses Porphyrs 
geradezu erweisen: 

d a f s e r e i n G l i e d d e s S t e i n k o h l e n g e b i r g e s ist . 
In der j\l itto der Miękiner Schlucht bei Krzeszowice, wo 

die in ilirem obern Theil gegen Osten eiiifallcnden Scliichten 
von Schieferthon und rothem Sandstein sich plotzlich stiirzen, 
auf den Kopf stellen und sodann gegen Westen einfallen, ist 
der rothe Porphyr am Miękiner Berge hoehst ausgezcichnet 
auf Schieferthon aufgesetzt, der ais weiehere Massc vom Was-
ser albnahlicb unterwaschen ward und so das Herabstiirzen 
der Porphyrldócke von dem hóhern Theil des Berges begiin-
stigte. W i r sehen hier zugleich in der Sobie der engen stei-
len Schlucht Scliichten ausgehen , welche ein Mittel zwischen 
rothem Sandstein und Porphyr sind; wir sehen rothe sandige 
Lettenschichten, Avie im Koblengebirge noch zwischen den 
Banken des Porphyrs nahe uber dessen Auflagerungsllache, 
und wir sehen endlich denselbcn rothen Letten mit Por|)hyr-
brocken wieder den festen 1'orphyr bedeckcn. Der Porphyr 
bleibt an dem westlichen Gehange immer iiber der l'halsohle, 
bis weiter gegen Krzeszowice herab, der mit schwachen Kohl-
spuren wechselnde Schieferthon und das unter ihm hervortre-
tende Kalk-Conglomerat eine IMulde bilden, in welche sich der 
Porphyr bis in die Thalsohle mit hereinsenkt. Steigen wir 
von hier den Porpliyi-berg hinan und verfolgen ihn nach dem 
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obern Theil (les Filipowicer Thals, so bedeckt Muschelkalk 
die Hohe, sobald wir aber das Filipowicer Thal erreicht ha-
ben, wandern wir wieder iiber Schichten von Schieferthon, 
Kohlcnsandstein, Kohlenausgehendem und grobem kalkigem 
Conglomerat, die zusammen unser Kohlengebirgę bilden. Von 
der scchsten Brettmiihle einige hundert Schritte aufwiirts er-
hebcn sich ansehnliche Felsen von Conglomerat ani óstlichen 
Thalgchange, und sobald wir an diesen Felsen emporsteigen, 
sehen wir uns daron iiberrascht, dafs unmittelbar auf die-
ses Conglomerat der oben beschriebene, dem Sienitporphyr 
ahnliclie Porphyr in machtigen, fast . horizontalen Banken 
abgelagert ist, und nach der Hóhe des Bergriickens herauf 
eben so deutlich wieder von dem Sohlengestcin unserer 
erzfiihrenden Muschelkalkformation bedeckt wird. Dieser 
Punkt allein entscheidet; denn hier ist es evident, dafs der 
Porphyr regelmafsig zwischen deni Conglomerat des Koh-
lengebirgcs und dem Flótzkalk cingeschichtet ist. Aehnli-
che Ycrhaltnisse, wenn auch weniger ausgezeichnet, bieten 
sieli uns bei Alwernia dar. Von Alwernia zieht sich der 
Porphyr und Mandelstein an der westlichen Seite des Thals 
von Kegulice hin, im Thal und an der óstlichen Seite zei-
gen sich Spuren des Kohlengebirgs, die in den tiefenWas-
serrissen des Alwernier Klosterbergs selbst unter dem Man-
delstein noch hervortreten. \ Der Mandelstein senkt sich ge-
gen S cwi, und geht man in dieser Bichtung gegen das Weicli-
selthal herab, so legt-sich der erzfiihrende Muschelkalk eben 
so w ie bei Filipowice iiber denselben. Yon den Tenczyneker 
Kohlengruben, dereń Flótze gegen den Tenczyner Porpliyr-
berg einfallen, kann man den Kohlcnsandstein noch bis an 
den Fufs des Berges verfolgen, bis Sand und Gestrauch die 
Bcobachtung hindern; auf der andern Seite von Filipowska 
herauf erreicht der lockere Kohlcnsandstein noch hóheres 
Niveau, und der auf der Seite gegen Groiec hoch an den 
Berg herauf liegende Sand bezeichnet wohl hinlanglich, dafs 
auch hier Kóhlensandstein das Grundgcbirge seyn mag, iiber 
welchcn nur dic Kuppe von Porphyr und Mandelstein auf-
gesetzt ist. Endlich bei Miszlochowice, das auf einem Rii-
cken von Muschelkalk steht, ist in der Schlucht, durch wel-
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che gegen N W der W e g nach Sierza fiihrt, sehr ausgezeich-
net zu heobachten, wie Porphyr mit rothem Sandstein wech-
selt, der in diesen Gegenden den obern Theil des Kohlen-
gebirges bildet, und wic sie zusammen unter jenen Kalk-
stein einfallen. Fassen wir dieses Alles zusammen und den-
ken daran zuriick, dafs die Lichtlócher des Starzynower 
Stollens durch Bleiglanz und Gallmey fiihrcnden Kalkstęin bis 
in Kohlensandstein und Porphyr abgeteuft wurden, so ist da-
durch wohl hinlanglich erwiesen, 

dafs unscr Porphyr und Mandelstein dem obern Theil 
unsers Steinkohlengebirgs theils eingeschichtet, theils 
auf dasselbe aufgelagcrt ist. 

Nirgends sah ich den Porphyr in unsern Gegenden seine Un-
terlagen gangartig oder hegelfórmig durchbrcchen, sondern 
nur glcichfórmig auf Schieferthon, rothem Sandstein und Con-
glomerat aufliegen. Die grofse und auffallige Uebereinstim-
mung, welche unsere Gesteine zuletzt mit rotlien Porphyren 
in Niedcrschlesien bei Halle, mit Eisenthon und Mandelstei-
nen im uberrheinischen Kohlcngebirge oder mit denen zwi-
schen Chemnitz und Zwiekau in Sachsen darbieten, welche 
sammtlich allgemein den Formationen des rotlien Sandsteins 
und des Steinkohlengebirgs angehóren, gibt uns um so mehr 
ein Recht, auch hier dasselbe zu glauben, selbst wenn die 
Lagerung weniger deutlich wiire. W i r ziehen so aus Beob-
achtung und Analogie eine Folgerung, gegen welche triff-
tige Einwande schwerlich aufzustellen seyn móchten, und ha-
ben nicht nóthig, zu dem schwankenden Begriff von Trapp-
formation unsere Zullucht zu nelimen. 

V i e r t c A b t h e i l u n g . 
U e b i ' i g e a l l g e m e i n e Y c r h a l t n i s s e d e s g a n z e n 

S t e i n k o h l e n g e b i r g s . 

§• 62. 

Exlensive Be.ichafjcnheit und Erhebung der Formation. 

Unter allen Gliedern der Formation hat offenbar der 
Kohlensandstein die grófste Ausdehnung. Erscheint er am 
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Tage auch nur in einzelnen Berggruppen, so ist seine Ho-
rizontalverbreitung tlennoch sicher viel grófser; denn er ist 
auf grofse Strecken mit Sand bedeckt, unter welchen ihn 
der Steinkohlen-Bergbau schon auf yielen Punkten wieder-
gefunden hat, wo er am Tage nicht sichtbar war. Eben so 
mufs er dic grófste Machtigkeit besitzen; aber es fehlt uns ein 
sicheres Anhalten, um sowohl seine, ais die Machtigkeit der 
ganzen Formation mit Sicherlieit bestimmen zu kónnen. Dem 
Sandstein folgt in dieser Hinsicht der Schieferthon, dessen 
horizontale Ausdehnung, der des Sandsteins yielleicht gleich, 
dessen Machtigkeit aber bedeutend geringer ist, weil er in 
der llegel nur im Hangenden der Kohlfelder liegt. Blols in 
der westlichen Halfte des Gebirgs in Schlesien durfte theil-
weise seine Masse die des Sandsteins noch iibertreffen. Da-
hingegen sind Conglomerat, Bergkalkstein und Porphyr gegen 
die grofse Masse der yorigen hóchst unbedeutend in ihrer 
Ausdehnung und die Machtigkeit der Conglomerate und Por-
phyre durfte wenige 100 Fufse nicht iiberschrpiten. 

" Die ganze Formation bildet, wie schon oben beriihrt wur-
de, einen Theil der oberschlesisch-polnischen Hocliebene und 
daher liegt dieselbe iin Ganzen in einer nicht unbetrachtlichen 
Hóhe. Die tiefsten Punkte, in welchen die Formation er-
scheint, sind: *) 

Die Weichscl-Niederung bei Wimistów circa 650 Par. 
Fufs iiber dem Meerc ; 

die Sobie des Hauptschliisselstollen bei Zaberza 679 
Par. Fufs, 

-das Thal der Przemsa unter Mistowice beirn Zusam-
menflufs der weifsen und schwarzen Przemsa 722 P. 

Fufs. 
Die hóchstcn Punkte, zu welchen sich dieselbe erhebt, 

sind umgekehrt: s 

Landccke bei Kobilau S55 Par. Fufs; 
die Kirche yon Pschów 942 Par. Fufs; 

*) Dic Angaben, wclclic schlcsischc Punkte betreffen, sind aus dein 
Werk des Ilrn. v. O e y n h a u s e n entleTint; die von polnischen 
Punkten griinden sich auf meine eigenen Barometer • Messungcn. 
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der Schlofsberg von Tost 804 Par. Fufs ; 
die Hangebank des Kosakschachts auf Hedwiggrube bei 

Kónigshiitte 999 Par. Fufs ; 
das Beamtenhaus auf der Felixgrube bei Niemce 957 

Par. Fufs; 
die Auflagerungsflache des Kalksteins auf dem Kohlen-

sandstein; 
am Gotonoger Berg 982 Par. Fufs; 
am Groieker Berg 1025 Par. Fufs. 

Am letztern Punkte ist der Kohlensandstein am hóchsten £r-
hoben; kein anderer Punkt iibertrifTt ihn, und ich zweifle noch, 
ob der Porphyrberg von Tenczyn, woriiber mir eine Messung 
mangelt, hoher seyn sollte. 

Die mittJere Erhebung der ganzcn Formation betragt mit-
hin i-40 Par. Fufs liber dem Meer oder circa 200 Fufs iiber 
Krakau und 500 Fufs iibcr Breslau. 

$. 63. 
Berg- und Thalformen und Felsenbildung. 

Der Kohlensandstein erlangt nur auf den Ilóhen von Grod-
ków und Groiec cinige ausgezeichnete Bergform ; denn selbst 
in der Gegend von Krzeszowice haben blofs die tief einge-
schnittenen Schluchten von Miękina und Filipowice zwar Fel-
sen von Sandstein und Conglomerat entblófst, aber dennoch 
ragt kein Berg iiber das Niveau der allgemeinen Plattforin 
heraus, worauf der Muschelkalk abgelagert ist. Auch in Schle-
sien sind die Hóhen von Nikolai, Chorzów und Tost, zu wel 
chen sich das Kohlengebirge erhebt, unbedeutend iibcr die 
umliegende Ebene erhaben. Auf allen tibrigen Punkten for-
mirt das Gebirge nur flach abgedachte Hiigelziige, und die 
Tlialer und Niederungen sindohne allen Charakter mit tiefem 
Sand ausgefiillt, der auch auf vielen Punkten bis zur llóhe 
der Hiigel emporsteigt. Eigentliche Felsenbildung ist nir-
gends zu sehen. Der dem Steinkohlengebirge aufgelagerte 
Porphyr erlangt ebenfalls nur auf dem Schlofsberg von Ten-
czyn die Physiognomie eines Porphyrbergs, aber bei wcilem 
weniger schrolłi ais wir es anclerwiirts zu sehen gewohnt sind. 
Der Bergkalkstein liegt in der Tiefe verborgen, aber die Tha-
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ler von Czerna und Szklary liaben sich darinnen so tief und 
enge eingeschnitten und sind mit so liohen und kahlen Felsen 
eińgeschlossen, dafs man in ihnen mitten im liohen Gebirge 
zu seyn glaubt, nachdem man wenig Augenblicke zuvor von 
einer ziemlich einfórmigen Hochebene in dieselben herabge-
stiegcn ist. . 

64. 
Verwitteriuig. Einflufs auf den Boden und die Fegetalion. 

Yon den Gliedern unsers Kohlengebirgs sind Bergkalk-
stein und Porphyr der Ver\vittcrung so wenig unterworfen 
und in ihrem Yorkommen so beschrankt, dafs sich fast nichts 
iiber den Einflufs sagen lafst, den sie auf die Humusdecke 
haben. Dagegen ist der Kohlensandstein der Yerwitterung 
und dem Zerfallen so sehr unterworfen, dafs er oft mehrere 
Lacliter machtig in lockern Sand verwandelt ist, der das Aus-
gehen desselben zu Tage so sehr beschrankt. Es ist unver-
kennbar, dafs dadurch das ursprungliche Niveau der Forma-
tion ansehnlich erniedrigt worden ist, und dafs aus derZerstó-
rung dieses obern Gebirgstlieils die grofse Masse von aufge-
schwemmtem Land hervorgegangen ist, welches die flachen 
Thaler selbst bis zu 30 Lachter Teufe unter ihre jetzigen Soh-
len erfiillt. Dafs diese Zerslórung so tief eingriff, lehren uns 
vorziiglich die im Ganzen so regelmafsig gelagerten Kohlflótze, 
welche am Ausgchendcn theilweisc und in den Thalern zu an-
sehnlicher Tiefe ganz weggewaschen oder in taubes Kohl um-
gewandelt sind. Der Schieferthon ist einer ahnlichen Zer-
storung unterlegen und aus ihm scheint vorziiglich der blaue 
Letten entstanden, der mit Sand gemengt oder mit ihm weeh-
selnd das feste Kohlengebirge auf vielen Punkten bedeckt. 
Der Einllufs, den die Formation auf den Boden und die Ve-
getation gehabt hat und noch hat, ist defshalb ein sehr un-
giinstiger; denn es hat sich daher ein sehr lockerer, magerer 
und diirrer Sandboden oder ein saurer schwerer Thonboden 
erzeugt, welche fiir Acker- und Wiesenkultur beide ungiin-
stig sind. Die Vegetation der Culturpflanzen ist daher uberall 
auf unserm Kohlengebirge sparlich; nur Roggen, leichte Ger-
ste, Hafer und Buchwaizen gestatten darauf wenig lolinen-
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den Anbau. Besser sind Nadelhólzer darauf gediehen und es 
hat sich hier und da noch ein guter Waldhestand besonders 
von Kiefern darauf erhalten. Von andern Hólzern, dereń 
Wacbsthum dieser magere Steinkohlenboden noch besonders 
begiinstigt zu haben schien, fand ich nur die gemeine Esche 
(Fraxinus excelsior), einige Riisterarten (Ulinus campestris, 
minor et racemosa), die gemeine und Ackerbrombeere (Rubus 
fruticosus et eaesius); die erstere in aufserordentlieherMenge 
und Ueppigkeit. Am Fufse des Tenczyner Porphyrgebirgs 
sah ich endlich Atropa Belladonna in solcher Menge und 
Ueppigkeit, ais ich anderwarts mich nicht erinnere, diese 
Pflanzen gesehen zu haben. 

$. 65. 
Q u e l l e n j ii h r u n g. 

Der obere Theil des Kohlengebirgs im Hangenden der 
machtigeren Kohlllótze ist in der Begel ohne alle Ouellen; so-
bald mail aber die Kohlllótze durchbohrt und durchteuft, so 
zeigen sich in ihrem Liegenden starkę siifse Quellen, weil 
jene Flotze in der Begel auf fettcn Schieferthonschichten ru-
ben, welche die Quellen nicht fallen lassen kónnen. Diese 
Wasser sind oft stark yitriolisch, wenn sie mit den Kolil-
llótzen und namentlich mit alten Kohlbaueu in Beruhrune 
kommen, indem sie den aus Schwefelkies entstandenen Eisen-
vitriol auflósen. Eine der starksten Vitriolquellen dieser Art 
von heifser Temperatur fand sieli auf dem Friedrich August-
Stollen zu Jaworzno, verlor aber allmahlich ihre Hitze, weil 
diese wahrscheinlich nur durch einen allmahlich erlóschenden 
Brand verstiirzter Staubkolilen berbeigefiihrt worden war. 

Merkwiirdig ist die Schwefelguelle von Krzeszowice, wel-
che aus Steinkohlengebirge hervórquillt und aufser freiem 
SchwefelwasserstofT - Gas noch hydrothionsauern Kalk und 
Natron enthalt. Es ist mir eine genaue Analyse davon noch 
nicht bekannt. Ifr. v. O e y n h a u s e n sagt, die Quelle trete 
aus Kalkgebirge hervor; allein diefs scheint ein Irrthum 
zu seyn, weil da, wo die Quelle entspringt und gefafst ist, 
kein Kalkstein sieli lindet und rings urn nur Kohlensand-
stein und Schieferthon in den vorhandenen Wasserrissen und 
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Schluchten sich zeigen. Die Ouelle mufs wahrscheinlich mit 
dem problematischen Gyps Lei Pisare in Yerbindung stehn. 

Eben so auffallend ist die Salząuelle, welche bei Oslau 
im Fiirstenthum Teschen wenige Lachter von zu Tage ge-
hendem Kohlensandstein quillt. Es ist sehr unwahrschein-
lich, dafs sie im Kohlengebirge ihren Ursprung hat. Ich 
glaube yielmehr, dafs sie, so wie die benachbarten Salzcfuellen 
bei Solcza, dem Lias-Kalkstein angehóren, der ini Fiirsten-
thum Teschen auftritt und der das unmittelbare Liegende des 
karpathisclien Salzgebirgs ist. 

66. 

B e n u t z n n g. 

Der schwarze und bunte Bergkalkstein der Gegend von 
Krzeszowice wird in den Briichen von Dębnik, Czerna und 
Szklary schon seit alter, Zeit ais Marmor gebrochen und 
zu verschiedenen Gegenstanden derBildhauerkunst yerwendet. 
Es ist sehr Schade, dafs in neuerer Zeit diese Benutzung sich 
sehr yermindert hat; denn der schóne schwarze Marmor ver-
dient, da er vortreffiiche Politur annimmt, offenbar eine gró-
fsere Beriicksichtigung. Eben so hat man unter dem Kónig 
Stanisław August den schónen, bar ten und sehr politurfahi-
gen rothen Porphyr von Miękina ebenfalls zu einigen Kunst-
sachen verarbeitet. Man konnte herrliche Piedestale, Saulen, 
Yasen etc. daraus arbeiten; denn er bricht in grofsen unzer-
kliifteten Massen; nur ist die Yerarbeitung so wie die jedes 
Porphyrs etwas kostbar. Dieser Porphyr, der feste Mandel-
stein und die festern Sorten des Kohlensandsteins dienen iibri-
gens ais Mauersteine. Der Kohlensandstein liefert aufserdem 
auf mehreren Punkten in Schlesien und unter andern auch zu 
Łagisza bei Bendzin gute Werkstiicke und Gestellsteine fur 
Hochofen. Der Eisenstein (SphSrosiderit), der iiber den Stein-
kohlen vorkommt, wird jetzt auf mehreren Punkten in Schle-
sien, friiher auch bei Bendzin, in ansehnlichen (^uantitaten 
gefórdert und da er fest und leichlUiissig ist, mit mildem, ockri-
gem Eisenstein aus der Musclielkalkstein-Formation gattirt auf 
Roheisen yerschniolzen, wobei er die Leichtlliissigkeit der 
Beschickung und den lockern und regelmafsigen Gang der 
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Gichten befordert. Endlich aber sind die Steinkohlenfldtze 
dieser Formation von bohem technischem Werth, und sie allein 
haben in Obersehlesien und im siidlichen Polen auf ahnliche 
Art wie in England ein sehr ansehnliches Eisen- und Zink-
hiittenwesen theils begriindet theils so gehoben. wie es ohne 
Steinkohlen nicht moglich ware. In den Jahren 1824 und 1825 
kann man ohne Uebertreibung annehmen , dafs in Obersehle-
sien , Polen und dem Freistaat Ilrakau von <(cn Flotzen dieser 
Formation jahrlich zwischen 10 und 1! Miilionen schlesische 
Schaffel a 17/9 rheinlandische Cubikfufs Steinkohlen gewonnen 
wurden, welche 6 Koax-Eisenhochofen, nahe an 50 Zinkhiit-
ten, etwa 5 — 6 Alaunliiitten, eine Blei - und Silberhutte, viele 
I )ampfmaschinen auf (len Gruben speisten und aufserdem den 
immer noch nicht sehr yerbreiteten Debit zur Haus- undLand-
wirthschaft in den Gegenden zwischen Krakau und der obern 
Oder deckten. Die wirkliche Erzeugung an Steinkohlen im 
Jahre 1824 betrug: 

7,327,934 Schaffel in Obersehlesien; 
circa 1,948,000 Schaffel in der Republik Krakau; 

1,421,000 Schaffel im Kónigreich Polen; 
10,696,934 Schaffel in Summa, 

wobei 5 schlesische Schaffel 3 polnischen Korzec gerech-
net worden sind. 

67. 

Verg\eicliung dieser Formation mit ihrem Forhommen in 
andern Gegenden. 

Dafs unscr Steinkohlengebirge blofs durch eine politi-
sche Granze in den schlesischen und polnischen Theil ge-
theilt ist, darf ich nicht wiederholen. Zwischen beiden sind 
nur unwesentliche Verschiedenheiten da, Ich darf wohl fer-
nerbo f fen , dafs meine Darstellimg hinlanglich die Ueberein-
stimmung dieses Steinkohlengebirgs mit der Vyerner'schen 
Hauptsteinkohlen - Formation anderer Lander dargethan hat, 
wenn man die von lokalen Ursachen abhangenden Yerschie-
denheiten, ais z. B. den fast ganzlichen Mangel der Conglo-
meratbildung, gehorig zu wiirdigen weifs, und sich durch sol-
che aufseren Yerschiedenheiten, nicht in Beurtlieilung der grd-

fsern 
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fsern und wichtigern Yerhaltnisse irre leiten lafst. Ich wiir-
de daher ganzlich ubcr diesen Gegenstand schweigen diirfen, 
wenn nicht von cinigen Geognosten und unter ihncn óffent-
lich von Hrn. Markschcider S c h u l z e in Leonhards Taschen-
buch der Mineralogie zehnter Jahrgang lste Abtheilung Seite 
112 ff. die Behauptung aufgestellt worden ware, dafs der Theil 
des Steinkohlengebirgs diefsseits der Oder in Oberschlesien 
und mithin auch in Polen einer jiingern Formation angehóre 
und zwar der Formation des Quadersandsteins, mit welchem 
Hr. S c h u l z e den oberschlesischen Kohlensandstein verglich. 
Ich habe darauf bereits 1818 in derselben Zeitschrift (12ter 
Jahrgang lste Abtheilung S. 291) die Griinde aufgestellt, wel-
che vorhanden sind, jene Meinung ais eine irrige zu verwer-
fen, und jetzt, nacbdcm ich nochneun Jahre lang jenes Gcbirge 
oft und ins Speciellste beobachtete, bin ich uni so fester iiber-
zeugt worden, dafs meine damalige Ansicht die richtige Mar. 
Ich wiirde, da nach jener Zeit das O e y n h a u s i s c h e Werk 
iiber Oberschlesien erschien und cben so wie ich die oberschle-
sische Kohlenformation nur fur die eigentliche Hauptsteinkoh-
lenformation anerkannte, geglaubt liaben, dafs dagegen kaum 
ein Zweifcl mehr erlioben werden konne, wenn nicht Hr. 
S c h u l z e in der Leonhard'sc.hen Zeitschrift Jahrgang 1825. 
2r Bd. S. 81 im Eifer fur die Yertheidigung seiner Ideen aber-
mals seine frulieren, aber nicht durch neue Erfalu-ungen be-
starkten, sondern immer nur auf die vor zehn Jahren gemachten 
Beobachlungen gestutzte Ansicht dennoch verfechten will. 
Daruin schien es mir nothwendig, wenigstens in einer Anmer-
kung noch einige Worte daruber hinzufiigen zu miissen. *) 

*) Eine weitlaufige Widerlegung der S cli u 1 z e'sclicn Ansiclitwiirde 
eine unnut^e Wiedcrliolung des 1818 Gesclirichnen seyn. Ich 
iibcrlasse es den Geognosten und Herrn Schul/.e selbst, nach Le 
sung dieses ^"crhs iiber die Reifheit meiner Beobachlungen und 
Urtheilc (die es ihm beliebtc m Zweifcl zu zielin) nach Gefal-
len abzusprechen. Ich wcifs, dafs wir Alle im Gebiet der rei-
nen Geognosic cigcntlich nur sehr wenig mit Sicherheit wissen 
und hasse defshalb allen Meinungsstreit, in welchen Gallsucht 
sieli einmengt. Ich will auch defshalb Hrn. Schulze nieht im Ge-
ringsten anfechten, ich will ihm vielmchr beweisen, wie gern ich 

Pus ca , - geognost. Bsachreib. ?on Polen. I. 
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Der petrographische Bestand der Gesteine, woraus unser 
Kohlerigebirge nach meiner Beschreibung besteht, die Mach-
tigkeit der Kohlflotze, der Mangel aller thierischen Yerstei-

nacligebe, wo neue Beobaclitungeu mieli besser belehrt liaben, 
und wie fest ich umgekehrt auf dcm beharre, was durch lieine 
sputern und widersprechenden Beobachtungen widerlegt wor-
den ist. Jlr. Schulze hat den erzfiihrenden Fliitzkalk von Ober-
sclilesien fiir Muschelkalk angesprochen und ich widersprach 
ilirn darinn ebenfalls 1818; jetzt aber, nachdem ich zehn Jahre 
lang diefs Gebirge genau liennen lernte, habe ich meinen friihe-
ren Irrthum erkannt und Hr. Schulze wird im Verfolg dieses 
W e r k s die Grunde aufgezahlt linden, welche meine Meinungs-
iinderung herbeifiihrten. Wenn nun der schlesisch - polnische 
Erzkalkstein zur Formation des Muschelkalks gehórt, so kann 
der Ifohlensandstein von Oberschlesien, auf dem jener aufliegl, 
keinQuadersandjtein seyn; denn schon 1818 wufsten wir, dafs der 
wahre Quadersandstein jiinger ais Muschelkalkstein und iiber ihm 
gelagert sey. Seit jener Zcit wird aber bestimmt Hr. Schulze 
den grofsen Forlschritten in richtiger Bestimmung und Anord-
nung der jiingsten Flótzformationen gefolgt seyn, welche Haus-
mann,• Hoffmann, Kefersleiu, Oeynhausen, Charbaut und andere 
tiichtige Beobachter herbcigcfiihrt haben. Wir wissen jetzt, dafs 
alle kohlfiihrenden Sandsteine des jiingern Flótzgebildes im bun-
ten Mergel (Heuper), im Lias- und Quadersandstein iiber dem 
Muschelkalk ihre Stelle cinnehmen, und ich kann Hrn. Schulze 
aufrichtig versichern, da s ich diese jiingern Steinkohlenbildun-
gen aus cigenen Beobachiungen so gut wie die altern kenne und 
im Verfolg dieses Werks eine dcrselben auch in Polen auftre-
tende genau und sorgfaltig darstellen werdc. Da nun der schle-
sische Hohlensandstein mit seinen rniichtigen Kohlflotzen schlech 
terdings al ter ais der darauf ruhendc Muschelkalk seyn mufs, so 
ware nur noch an bunten Sandstein zu denken. W i e abcr Hr. 
Schulze durch das Yorkoininen des Gypses bei Pschów und 
Czernitz auf den Gedanlien konmicn konnte, dort die Bildung 
des bunten Sandsteins zu suchen, kann ich immer noch nicht 
begreifen, weil zwischen jenem Gebilde und unbestrittenem bun-
tem Sandstein auch nicht die entfernteste Aehnlichkeit stattfindet. 
Der seit Hr. v. Buchs Bcobachtungen stets in seiner Natur ver-
kannte Gyps und Mergclkalk jener Gegenden mufstc bei seinem 
jsolirten Auftreten Allen ein Problem bleiben, welchen es nicht 
vergónnt war, diese Bildungen anderwiirls in grofser Yerbrei-
t u n g u n d in iliren wahrenLagerungsbeziehungen studiren zulion-
nen. Ich hoffe dieses Kathsel zu lósen, wenn mir meine Leser 
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nerungen, die Uebereinstimmung seiner Pflanzenreste mit de-
nen im bóhmischen, niederschlesischen und englisclien Stein-
kohlengebirge , die Entwickelung der Formation einerseits aus 
Grauwacke der Sudeten andererseits ihr Yerbundenseyn mit 
Uebergangs-oder Bergkalkstein , mit Porphyren und Mandel-
stein, lassen wold keinen Zweifel iibrig, dafs unser Gebirge 
weder der Kohlenformation im bunten, „noch der im Lias", 
noch der im Ouadersandstein und Griiilsand angehoren kann, 
und es wiirde fiir die Leser nicbts ais eine ermiidende Weit-
schweifigkeit seyn, wenn ich die Yergleichung mit anerkann-
ten altern Steinkohlengebilden anderer Lander ausfiihrlich hier 
aufstellen sollte. 

IV. C a P i t e 1. 

Die nordliche rothe Sandsteinformation. 

68. 
Granzen und Ferbreitimg. 

Has rothe Sandsteingebirge, welches dem Uebergangs-
gebirge des Sandomirer Mittelgebirgs sich anschlieist. ist an 
dessen Nordseite im Zusammenhang aus der Gegend zwischen 
Uatagoscz und Radoszyce 1 nach Opatów gelagert; an des-
sen Siidseite hingegen erscheint es nur in einzelnen abgebro-
chenen Partien. Sowohl die geognostische Geneialkarte ais 
die Specialkarte Taf. II. geben die Begranzungen so genau an, 
ais die yorhandene starkę Redeckung mit Wald und Allurio-
nen es erlaubt bat. Die westlichen Granzen sind wegen ho-
her Sandbedeckung am schwersten zu bestimmen, und vor-
ziiglich bleibt es in der Gegend von Przedbórz an der Pi-
lica noch unentschieden, ob der dort unter Jurakalk sich her-
vorhebende Sandstein dem rothen Sandstein oder dem jiingern 

einige Aufmerksamkeit sclienken wollcn bei der weiter unten 
folgenden Darstellung <ler in den Ebenen von Polen abgelager-
ten Juraformation und dem darauf liegenden grofsen Krcidenn 
gebilde mit der dazu gehorigen Gypsbildung. 

13 * 
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weifsen Sandsteingebilde angehórt. Erst in der Gegend yon 
Łopusznp entwickelt sich unsere Formation deutlich und zieht 
von da mit einer Breiten-Ausdehnung von 1% Meilen ostwarts 
bis zum Thal dc Bobrzyca. Auf diesem Striche umgibt sie 
siidwarts einen Bu^cn des Muschelkalksteingebirgs. Die au-
fsere Granzlinie lauft aus der Gegend nordwestlich von Gnie-
dzisko gegen NO, so dafs Snochowicc, Piotrowice und Nie-
dźwiedź nórdlicli Łosny und Strawczyn siidlich bleiben, dann 
wendet sie sich plótzlich gegen S , umgeht von Strawczyn aus 
den Ilugel von Promnik, schneidet Miczygost, lauft zwischen 
Piekoszów und Sczukowice durch und wendet sich nun wie-
der plótzlich gegen AYestcn bis Zajączków bei Miedzianka. 
Y o n hier riickwarts bis Podzamce bei Piękoszow formirt der 
rothe Sandstein nur einen schmalen Streif am Uebergangs-
kalkstein, der an viel Punkten kuppenartig aus ihm hervor-
ragt. Von Podzamce weg ist der rothe Sandstein im Thal 
der Bobrzyca von Promnik und Strawczyn einerseits bis nahe 
an Niewachlów und Miedzianagóra auf der óstlichen Seite aus-
gebreitet und seine innere Granzlinie macht bis hierher aufser-
ordentlich viel Biegungen. Diese siidliche Granzlinie zieht 
yon hier zwischen Tumlin und Miedzianagóra am hohen Berg-
riicken fort, liifst Zagdansko linlis, Masłów, Brzeszynki rechts, 
schneidet Psary, umgeht Bodzentyn nórdlicli , lauft iiber Tar-
czek, siidlich von Wieloborowice auf Waśniów. Von da bis 
Opatów ist sie unsicher; denn holie Lehmbedeckung yerdeckt 
die Auflagerungslinie des rotlien Sandsteins auf dem Ueber-
gangsgebirge. Er erscheint idefshalb nur in den Thalern und 
Scliluchten, welche den Lelim durchschnitten haben. Die 
aufsere nórdliche Granzlinie beginnt siidlich von Radoszyce 
und liiuft von da ostwarts iiber Grzymalków Mniów, macht 
einen Bug nach N , liifst Chiby links, schneidet sodami Ser-
winów, Dtugaiów, tritt indie grofsen Samsonower-Walder, 
wo sie durch die Waldreviere Kietlonka, Dalcjów, Oleó^wka 
und Sniadka bis Bzyn zieht, wendet sich sodann gegen SO, 
so dafs der Parszower Ilochofen rechts, Mcyków links bleibt, 
zieht durch die Waldreviere Kochowa und Łubianka, schnei-
det das Swislina-Thal bei Rzepin, wendet sich r o dann wieder 
ostwarts, bildet nórdlich yon Zapniów einen kleinen Bogen, 
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schrieidet bei Szeligi das Swislina Tlial zum zweitenmal, das 
Wasniower- Thal unterhalb Matoiadto, beruhrt Bukowie und 
Mnichów, lafst Hassowice rechts, Mirkowice links, scbneidet 
Ruszków und Sadowice und vereinigt sieli mit der innern 
Granzlinie bei Opatów. Ba aber die Formation flach gelagert 
und die selbige gegen N bedeckenden jiingern Formationen 
nur von geringer Machtigkeit sind, so tritt sie auch aufser-
halb der angegebenen aufsern Begranzungslinie unter den jiin-
gern Formationen theils in den Tbalern, die diese durch-
schnitten, theils in kleinen Erhebungen hervor, ais z. B. im 
Thal der Kamionna von Wachoeko an liber Starachowice bis 
unterhalb Wirzbnik oder im Thal von Gromadzice oberhalb 
Ostrowiec oder am (^uarzfelsen von Ptkanów ais schwache 
Spur erlioben. Es ist iibrigens durch die Yersuche auf Stein-
kohlen und durch den vielen Eisensteinbcrgbau in der jiingern 
weifsen Sandsteinformation ausgemacht, dafs der rothe Sand-
stein sehr flach gelagert noch weiter gegen N, NO und N W 
unter jenen jiingern Bedeckungen sich ausbreitet. 

Innerhalb des Uebergangsgebirgs und an dessen siidli-
chem Abfall erfullt 

1) der rothe Sandstein das Thal zwischen dem Chęciner 
und Skiber Bergriicken ziemlicb von Miedzianka an bis 
zur Syleowagóra bei Chęcin. 

2) Am sudlichen Abhang des Chęciner Ilalkstcinzugs ist ein 
schmaler Strich von rothem Sandstein angelagert, der 
von Chorzewo liber Podzamce, Stara-Chęcin bis nahe 
an Brzesziny hinlauft und der bei Ratkowice und siidlich 
von Murowana wola iibergreifend mehrere Iluppen des 
Uebergangs Kalksteins undagert. 

3) Ebenso iibergreifend und muldenfórmig ist er zwischen 
Bilcza und Morawice aulgelagert und zieht sich von dort 
gegen SO nach Radomice, Gomorki bis Maliszowka nahe 
an Pierzchnica. 

4) Ganz im Gebiet des Muschelkalks crscheint in den 
Schluchten zwischen Chałupki und Grochów an der 
Strafse von Kielce nach Pińczów eine vóllig isolirte und 
imrncr noch problematische Partie des rothen Rothen-
Sandsteins. 
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5) Endlich formirt er zwischen Pierzchnica und Raków 
eine zienilich grofse Partie, welche theils yon Sand, 
theils yon Muschelkalk bedeckt ist. Die Ortschaften Pie-
rzchnica, Maleszów, Gumienice, Stroynów und Wierzbie 
liegen an dereń Siidseite, dasDorfDrugnia aber innerhalb 
dieser Partie. Von da an weiter ostwarts ist kein rother 
Sandstein mehr zu linden, und wahrscheinlich ganz yon 
tertiaren Gebilden undtiefem Sand bedeckt. Der ganze 
Flachenraum, den die Formation siclitbar und frei zu 
Tage gehend bedeckt, kann ungefahr zu zwanzig geo-
graphischen Quadratmeilen geschiitzt werden. 

$. 69. 

Zusammenselzung der Formation und pelrographische Cha-
rahteristih. 

Die Formation unsers rothen Sandsteins ist sehr einfach; 
aufser dem herrschenden Sandstein treten nur an der nórdli-
chen Granze, wo Muschelkalk und weifser (Lias-) Sandstein 
darauf gelagert sind, bunte Schiefermergel und kalkigeTriim-
mergesteine auf, welche letztern mehr der Formation des 
Muschelkalks ais der des rothen Sandsteins beigeziihlt werden 
miissen. — Aufserdem sind untergeordnete fremdartige La-
ger , ein einziges Kalksteinlager abgerechnct, der Formation 
ganz fremd. Der herrschcnde Sandstein ist yorherrsehend 
feinkórnig, aus krystallinischen (^uarzkórnern theils locker, 
theils sehr fest zusammengesetzt, das Bindemittel sehr zu-
riickgedrangt, thonig und mitunter eisenockrig, blofs in der 
Nahe der Auflagerung auf Uebergangs - Kalkstein stellt sich 
hier und da kalkiges Cement ein, und es scheiden sich dann 
selbst schwachc Ralkstcinlagen zwischen dem Sandsteine aus 
(Cminsko, Jaworzno). Die yorherrschende Farbę ist rotli, sie 
yerlauft sich einerseits aus dem Blutrothen ins Kirsch- und 
Rraunlich-roth, weiter durch ein schmutziges und dunkles 
Layendelblau bis zu róthlich-grauen Farben, andererseits durch 
schmutziges Fleischroth in róthlichweifsc Niiancen. Seltener 
erseheint sehr liclite ockergelbe und weifse Farbę; die 

• weifsen Abanderungen zuweilen durch Manganoxyd schwarz-
^ 
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gefleckt (Wieloborówice bei Waśniów), und aufserdem zei-
gen sowohl die rothen ais weifsen Abiinderungen ziemlich oft 
gestreifte Farbenzeichnung. Aufser dcm Ouarz sind in der 
ganzen Masse nur sehr kleine weifse Punkte eingestreut, die 
hóchst wahrscheinlich von yerwittertcm Feldspath abstanimen, 
aufserdem sehr selten ein Bruchstiick von Thonschiefer. Glirn-
mer fehlt fast ganzlich, und daher auch schiefriges Gefiige 
nńr zwischen Samsonów und Sałafs und bei Cininsko findet 
sich wirklicher Sandsteinschiefer. Gerundete Quarzkicsel 
sindin dem Sandstein fast nur auf manchen Schichtungsablosun-
gen anzutreffen und geben ihm daher nur auf diesen ein con-
glomeratartiges Ansehen. Ausgezeichnete Conglomeratbil-
dung fehlt ganzlich, es zeigen sich blofs Spuren davon an 
der Auflagerungsllache auf dem Uebergangs - Quarzfels, wo 
eckige und gerundete Brocken des letztern durch feinkórni-
gen Sandstein verbunden sind (Terczek bei Bodzentyn). Ais 
seltene Varietiit ist ein blasiger oder lóchriger Sandstein zu 
betrachten, dessen jetzt leere Blasenraume mit rothem Let-
ten ausgefiillt seyn mochten (Cminsko); eben so selten zei-
gen sich griinliche und dunkelbraune Farben in einem grau-
wackenahnlichen Sandstein bei Cminsko, oder Thongallen 
von bunten Farben im weifsliehen Sandstein (Tumlin und 
Łączna). Ziemlich grófse und reine Ouarzkrystalle (seclis-
seitige Prismen, an beiden F.nden zugespitzt) sind aus dem 
Sandstein bei Wzdul und Psary bckannt. — Zwischen den 
Schichten des festcn Sandsteins finden sich nur schwache 
Zwischenlagen von grauen blutrothen, selten grunlich gefarb-
ten, mit etwas Glimmer gemengten Thonen, die mitunter 
ein grauwackenschieferalmliches Ansehn (Cminsko) annehmen. 
Die mangelnden Conglomcrate abgerechnet, ist eine grófse 
Aehnlichkeit unsers Sandsteins mit dem iii tern rothen Sand-
stein (Todtliegenden) nicht zu yerkennen, aber auch eben 
so wenig zu liiugnen, dafs ein noch grófserer Theil, und 
namentlich die jungern gegen N gelagerten Schichten auch 
von vielen Abanderungcn des bunten Sandsteins nicht zu un-
terscheiden sind. Der Kalkstein, den ich nur im Dorfe 
Zagdansko ais dicsem Sandstein untergeordnet kenne, ahnelt 
dem Kielcer Uebergangs-Kalkstein, ist graulićh-schwarz, 
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feinkórnig, sehr fest und gab bei chemischer Priifung das 
sonderbare Resultat, dafs er eine Spur von Kupfer enthalt. 

W e n n die rothe Farbę unsern Sandstein im Allgemeinen 
und yorziiglich in der Nahe seiner Auflagerung auf Uebergangs-
birge charakterisirt, so sind in diesem Theile der Formation 
rothe Letten doch sehr beschrankt und untergeordnet. Ganz 
anders wird das Yerhaltnifs, wenn man sich der aufsei-n 
Granze der Formation nahert, wo sie von Muschelkalk und 
weifseni Sandstein bedeckt wird. Blutrothe Schieferletten 
werden dort herrsphend und zwischen ihnen ist rother Sand-
stein nur untergeordnet. So ist es in den Gegenden zwi-
schen Waśniów, Opatów und Kunów, in den tiefen Schluch-
ten, welche das Opatówka-Thal bilden, oder zwischen Ostro-
wiec und Kunów der Kamionna zu laufen, im ganzen Swis-
l ina-Thal aufwarts von Szeligi, im Kamionna - Thale bei 
Wierzbnik und Wąchocko und im Liegenden der Eisenstein-
flótze zwischen Staracliowice und Parzów. Am ausgezeicli-
netsten zeigen sich diese veranderten Gesteine bei Czerwona 
góra (rother Berg , der davon seinen Namen bat), oberhalb 
Opatów, bei Wie loborowice , Zapniow, Bukowie, Mnichów 
und vor allcn bei Kossowice. Der blutrothe schiefrigc, schon 
etwas kalkige Letten (von vielen Geognosten nicht sehr pas-
send rother Mergpl genannt) zerfallt an der Luft in klarcn, 
bolartig zerbróckelten Grus, wechsellagert mit schónen berg-
und seladongriincn und blaulichen eben so zerfallenden Let-
tenscbichten, und ist vollkommcn gleich denjenigen bunten 
Letten- oder Mergelschichten, welche den obern Theil der 
bunten Sandsteinformation ( F r e i s l c b e n s Thongebilde) oder 
manche Theile der bunten Merge l - oder Keuper-Formation 
iiber dem Muschelkalk zusammensetzen; also Schichtcn, pa-
rallel dem englischen red marl und den marles et marnes iri-
sees der Franzosen. In diesem rothen Mergelletten sind bei 
Waskowice und Bahowie graue und rothgelleckte mergliche 
oolithische Kalksteinscliichtcn eingelagert, und ferner findet 
s i c h bei Kossowice eine 3 — 4 Fufs machtige Schicht eines ei-
genthumlicben Conglomerats eingelagert, welches aus groben 
Bruchstiicken von Quarzfels , Kieselschiefer und grauem Kalk-
stein durch kalkiges Cement verbunden besteht. Dieses Conglo-



der einzelnen Gebirgs - Formationen. 
223 

merat wird stellenweise so feinkórnig, dafs das Cement die 
Oberhand erhalt und ein dichter Kalkstein daraus hervorgeht. 
Noch mehr im Liegenden treten weifse und róthliche Sand-
steinschichten, unter diesen griinlich - grauer, sandig-merg-
licher Kalkstein, und unter diesem wieder rother Mergelthon 
auf. Diese Conglomeratbildung und jene oolilhisehen Kalk-
steine, in dereń Hangendem wahrer Muschelkalk auftritt, kónn-
ten gewissermafsen noch zur Bildung des rothen Sandsteins 
oder yielmehr der rothen Schieferletten gezahlt werden. Ich 
habe es aber am Ende yorgezogen, dieselben zum Muschel-
kalk zu zahlen, weil meine weiteren Untersuchungen mir er-
gaben, dafs yorziiglich das Conglomerat nur ein Yermittler 
der darauf folgenden Muschelkalk-Formation ist, und dafs es 
auf mehreren Punkten diese auf der Granze zwischen rothem 
und weilem Sandstein yertritt *). Nirgends sind mir aus 
dieser Formation yersteinerte Ueberreste weder von Pllanzen 
noch von Thieren bekannt, aufser etwas Holzstein, der zwi-
schen Samsonow~ und Sałas sich findet und wahrscheinlich aus 
diesem Sandsteinc abstammt. 

§. 70. 
A b s o n d e r u n g e n . 

Unser Sandstein wird von mehr und minder senkrechten 
Kliiften durchsetzt, welche die Schichturęrsebene fast recht-
winklich schneiden und dadurch den Sandstein in Quadern 

*) Wir kornmen dahcr auf diese interessanten lialkigen Conglome-
rat - Biidungen weiter unten §.95. beim nórdlichen Muschelkalk 
nochmals und ausfuhrlichcr zuriiek. Zugleich bemerke ich, dafs 
cinigc Geognosten, welche unser Gebirge kennen, die Granzen 
des rothen Sandsteins bei weitem mehr ais ich ausdchnen, und 
dazu auch die wcit vcrbreitete Bildung des weifsen (Lias ) Sand-
steins zahlen, und dann den dazwischen Iagerndcn Muschelkalk 
ais untergeordnet betrachten. Ich hatte Anfangs dieselbe An-
sicht, vcrlicfs sic aber spater ausGriindcn, welche ich bei Dar-
stellung der weifsen Sandstein - Formation vortragen werde, und 
welche, wie ich hoffe, von Allen fur trifftig werden anerkannt 
werden, die nicht Alles in die ehemaligen ^Verner'schcn und un-
vollkommenen Flotzreiche mit Gewalt einzwangen wollen. 
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spaltkn. Diese Kliifte sind meistens ganz leer und enge, 
seltener auch (i — 8 Zoll weit. — Sie sind beim Steinbrechen 
sehr zu beriicksichtigen, denn dieser Sandstein liefert zum 
grófsten Theile einen ganz rortrefflichen Baustein, und eben 
so wird er auch mit Yortheil zu Steinmetzarbeiten und zu 
Muhlsteinen benutzt, mit denen von Cminsko und Bobrza 
aus ein bedeutender Handel getrieben wird. Selten wird man 
z u solchen Gegenstiinden ein vortrefflicheres Materiał ais die-
sen Sandstein findcn. Nur die weichen, sehr eisenockrigen 
Abanderungen taugen weder dazu, noch ais Baustein, w eil sic 
vom Frost zerstort werden. — Eigentliche Gange sind ganz-
lich unbekannt in dieser Formation. 

$. 71. 
Berg-, Thal- und Felsen-Bildung. 

Die auf Taf. 6. hg. 1, 2 beigefiigten Durchschnitte zeigen 
zur Gniige, dafs diese Formation zu ziemlich hohcm Niveau 
emporsteigt. An der Siidseite des Mittelgebirgs liegt der 
rotlie Sandstein im Durchschnitte c-twa 700 Fufs iiber der 
Meeresflaclie, nur ani Chęciner Schlofsberge steigt er bis zur 
Hóhe von 883 Par. Fufs empor. Auf der Nordseite des Mit-
telgebirgs hingegen steigt der rotlie Sandstein auf mehreren 
Punkten zu boberem Niveau ais der Uebergangs - (^uarzfels 
empor. Der hóchste Punkt, den er erreicht, sind dieBerge 
bei Występa auf der Strafse von Kielce nach Suchedniów 
1279 Par. Fufs iiber dem Meere oder 473 Fufs iiber Kielce, 
um wenig niedriger der Bergriicken zwischen Zagdansko und 
Kielce (1215 Fufs). Das Dorf Zagdansko, ebenfalls auf ro-
tliem Sandstein liegend, 1025 Par. Fufs iiber dem Meere, 
diirfte ais die mittlere Hohe der Formation ani Fufse jener 
Bergziige gelten; die Auflagerungsllache des Muschelkalks 
auf dem Sandsteine bei Parszow liegt circa 756 Par. Fufs 
iiber dem Meere. Die Stadt Opatów, 615 Par. Fufs iiber dem 
Meere, diirfte der tiefste Punkt seyn, wo rother Sandstein zu 
Tage geht. — Dieser Sandstein bildet mitihin anselinliche, 
aber immer zugerundete Berge und Bergziige, die von den 
Hóhen bei Zagdansko und Mniów sich am schónsten und 
deutlichsten dem Auge darstellen. Die Thaler zwischen die-
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sen Bergen sind meistens eng und steinig, Avie bei Wzdó ł , 
Łączna, Góźd, das Swislina-Thal von Siekierno abwiirts, fer-
ner bei Oblagorek, Wulka und Łopuszno, seltner weit, iłach, 
und dann mit Sand ausgefullt, wie das Thal der Bobrzyca von 
Zagdansko bis Szczukowiec und das Thal von Suchedniów.— 
Ausgezeichnete Felsenbildung zeigt sich aber fast gar nicht 
auf den Bergen, nur in den Thalern treten hier und da Felsen 
hervor, die aber doch wenig Hóhe und Charakter haben. — 
Am jneisten felsig erscheint noch das Thal, worinncn die 
Hochófen von Mostek und Farszów liegen. 

72. 
Verwillerung. Einjlnfs auf den Boden und die Fegetation. 

Die milden Sandsteinschichten vcrwittern sehr leiclit und 
bilden einen magern tiefen Sandboden, in welchem dieBruch-
stiieke der festern Sandsteinschichten zerstreut liegen, daher 
ist dieser Boden zugleich sehr steinig, und er gehort zu den 
sterilsten, dem Anbaue am wenigsten giihstigen Bodenarten 
in ganz Polen. Ackerbau wird daher auf diesem magern und 
bergigen Landstrich nur sehr unbedeutend und mit sehr ge-
ringem Erfolg betrieben; dahingegen bedecken dicht bestan-
dene Wiilder fast dieganze Formation und liefern einen grofsen 
Theil des fiir ,das Eisenhiittengewerbe dieser Gegeiul nóthi-
gen Holzes. Nadelhólzer, und unter ihnen Tannen und Fich-
ten herrschen vor. Eichen und Buclien sind auf den fur sie 
giinstigen Standpunkten, wenn auch nicht in reinen Bestan-
den, ebenfalls rorhanden, und die Birke siedelt sich iiberall 
an, wo das Nadelholz gelichtet wird. — In denjenigen Stri-
chen, wo die rothen und bunten Letten (Mergel) vorherr-
schen, ist die Ackerkrume rotli, thonig, dem Ackerbaue schon 
giinstiger und daher mehr von Waldbestanden entblólst. In 
den llachen Thalern, wo der Sand sich aufgehauft hat, ist 
der Boden im Ganzen noch schlechter, ais an den Berggehan-
gen , und in der Tiefe liegen auch Schichten von wahrem 
Schwimmsand (Kurzawka) verborgen. Die starkę Zerkluftung 
des Sandsteins verstattet dem atmospharischen Wasser iiberall 
leichtes Eindringen in die Tiefe, daher sind die Berge fast 
ohne alle Quellen, welche desto ząhlreicher an dereń Fufs 
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und in den Schluchten z u Tage gehen. Sie fiihren nur ge-
wóhnliches reines Wasser; von mineralischen Ouellen ist mir 
in dieser Formation nichts bekannt. 

S- 73. 
Schichtung und Lagerung. 

Unser rother Sandstein zeigt sich iiberall deutlich geschich-
tet die Schichten in der Machtigkeit von zwei Zoll bis zu drei 
Fnfs abwechselnd. Die Richtung und Neigung dieser Schich-
ten ist iiberall abhiingig von der Oberfliiche des Grundgebirgs, 
worauf sie aufruhen; im Ganzen herrscht flachę Neigung un-
ter 3 — 8 ° gegen den Horizont vor , oft liegen die Schichten 
auch vóllig horizontal. In dem Hauptzug, den der Sand-
stein an der nórdlichcn Seite das Mittelgebirgs bildet, herrscht 
aus der Gegend von Łopuszno bis zum Suchedniower Thale 
flachę Neigung gegen N W und N, von jenem Thale bis in dic 
Gegend von Opatów gegen NO. Es folgt daraus, dafs in die-
sem Landstriche die Formation in gleichfórmiger Lagerung 
dem eben so geschichteten Uebergangs - Kalkstein, Quarzfels 
und Grauwackenschiefer folgt. An der Siidseitc des Gebir-
ges, wo der Sandstein an den steil gegen S einfallenden 
Schichten des Uebergangs- Kalksteins aufgerichtet ist, senken 
sich seine Schichten ebenfalls etwas steiler ais gewóhnlich 
nach S, nehmen aber am Fufse jener Berge sehr bald eine 
fast ganz horizontale Łage an. An der Westseite des Gebirgs, 
wo der Sandstein zuerst von Bobrza abwarts des Bobrzyca-
Thal ausgefiillt hat, sodann weiterhin bei Piękoszow, Jawoiz-
n o , Rikoczyn, Zaiaczków utul Miedzianka alle Schluchten 
und Yertiefungen zwischen den Bergen des Uebergangs-
Kalksteins erfiillt hat, oder endlich, wo er wie zwischen Mie-
dzianka , Skybe und Chęcin , zwischen Bilcza und Morawice, 
muldenfórmig in Thalern abgesetzt ist, zeigt die Schichtung 
keine durchgreifende Bcge l , sondern richtet sich ganz nach 
den Unebenheiten der Oberfliiche, die ihm zur Auflagerung 
dargeboten waren. 

Es gelit aus diesen Beobachtungen schon hinlanglich her-
v o r , dafs das unmittelbare Grundgebirge unsers rothen Sand-
steins das Sandomirer-Uebergangsgebirge ist, theils Kalk-
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stein, tlieils (Ouarzfels und Grauwackenschiefer, und dafs die-
ses von ihm theils in gleichfórmiger, theils in abweichender 
iibergreifender, inulden- und buckelfórmiger Lagerung be-
deckt wird. — Es mag ais eine auffiillige Erscheinung gel-
ten, dafs eine Formation eine iiltcrc zugleich gleichfórmig 
und ungleiclifórmig bedeckt, und ich ward dadurch auf die 
Yermuthung geleitet, ob nicht etwa diejenigen Partien des 
rothen Sandsteins, welche innerhalb der Grenzen des Ueber-
gangsgebirgs muldenfórmig aufgelagert erscheinen , einer 
jiingern Formation angehóren móchten ais der iibrige. Da 
aber solche Partien mit der grófsern Masse des gleichfórmi-
gen gelagerten Sandsteins im obern Dobrzyca-Thal unmittel-
bar zusammenhangen und.im Gesteine selbst durchaus kein we-
sentlicher Unterschied zu bemerken ist, so lialte ich diese 
Idee nicht fiir haltbar, und erklarfe mir jene Erscheinung auf 
eine andere Art. — Die Bildung des Uebergangsgebirgs er-
folgte von S nach N, d. li. die nordlichen Schichten sind die 
hangenden und jiingsten; ais nun auf diesen ohneUnterbrechung 
die Bildung des rothen Sandsteins fortschritt und das gegen 
Westen erniedrigte Gebirge der Fliissigkeit, woraus er sich 
niedcrschlug, keincn Damm entgegensetzte, so lionnte sie 
von dort aus das Gebirge unilliefsen und sich in die urspriing-
liclien Langenthaler desselben ergiefsen; hier fand sie die altern 
liegenden Schichten des Uebergangs Gebirgs schon vor, und 
nothwendig mufste sodann der auf diesem Gebirgstheile abge-
setzte Sandstein dessen Schichten ungleiclifórmig bedecken. 
Die Auflagerung des Sandsteins ist: iibrigens auch noch durch 
direkte Beobachtungen, welche der Bergbau zu machen Ge-
legenlieit darbot, bestiitigt. Bei Miedzianka ist der Antoni-
Scbacht, beiSzczukowice górki der Hiilfe - Gott.es- und Aloisii-
Schacht zur óstreichisclien-Zeit, bei Miedzianagóra zwei dem 
Stanislai-Stollen vorgeschlagene Lichtlócher und vor Kurzem 
ein Schacht bei Jaworzno durch den rothen Sandstein bis in 
den darunter liegenden Uebergangs-Kalkstein abgeteuft wor-
den, welche auch die hartnackigsten Zweiller von der Aufla-
gerung des Sandsteins uberzeugen miissen. Der zuletzt ge-
nannte Schacht bei Jaworzno ist besonders interessant, denn 
diejenigen Schichten des Sandsteins, welche etwa noch V/.t 
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Lachter hocli iiber dem Kalksteine liegen, wurden allmahlich 
kalkig; noch liefcr zeigten sich wirldich schwacbe Kalksteinla-
gen zwischen den Sandsteinschichtcn und die oberst.cn Schich-
ten des festen Kalksteins waren umgekehrt noch etwas sandig. 
Diefs beweifst offenbar, wie nahe die Bildung des Sandsteins 
(wenigstens die seiner iiltern Schichten) der des Uebergangs-
Kalksteins stand. Fiir dieses Verhaltnifs hat aber im Jahre 
1825 ein Yersuchschacht, der auf Kamionagóra, x/l) Stunde 
nordwestlich von Miedzianagóra im Uebergangs-Quarzfels zur 
Aufsuchung eines Eisensteinlagers abgeteuft wurde, ein noch 
interessanteres Resultat geliefert. Der Schacht ward vom 
Tage nieder abgesunken: 

durch Dammerde und Gerólle . ' / ,Lr. 
durch Kieselbreccie . . . . 6 '/4 — 
durch festen Uebergangs - Quarzfels . 2 — 
durch gelben Letten mit innliegenden Ei-

senstein-Nieren . . . . 5 — 
durch schwarzen Uebergangs-Kalkstein . '/a — 
durch gemeinen Sandstein . . . . 1 Fufs. 
durch Uebergangs-Kalkstein . . . . 2% 
durch gemeinen rothen Sandstein . 4 — 

Ganze Schachtteufe >18% Lr. 

Ware der Schacht noch tiefer abgeteuft worden, so hatte 
er den Quarzfels, der am Fufse des Bergs noch zu Tage geht, 
wieder erreichen mussen, und es ist hier also ausgemacht, 
dafs in demjenigen (^uarzfels, welcher zwischen Miedziana-
góra und Tumlin die Uebergangs-Formation gegen N schliefst, 
und auf welchen sodann bei Tumlin und gleich neben Kamion-
nagora auf dem Berge Wikin der rothe Sandstein aufliegt. der 
rothe Sandstein, ais Yorliiufer seiner Formation, untergeord-
nete Schichten bildet, welche eingeschlossen zwischen Schich-
ten, von unverkennbarem Uebergangs-Kalkstein sein hohes 
Alter documentiren. 

Wenden wir uns nun umgekehrt zu dem jiingern hangen-
den Theile unserer Formation, so finden wir sie von zwei 
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Formationen iiberlagert, welche nach ihrem Gesteins - Cha-
rakter, ihren Yersteinerungen und der Analogie mit ahnli-
chen Gebilden im nórdlichen Deutsclilande nur fiir Muschel-
kalk und Lias - Sandstein angesprochen werden kónnen. 
Der Muschelkalk folgt dem rothen Sandsteine zunachst, er 
bedeckt und begriinzt ihn von Wierzbie zwischen Pierzchnice 
und Raków an iiber Pierzchnica, Radomice, Stara-Chęcin 
bisChorzeko, sodann weiter aus der Gegend von Miedzianka 
iiber Jaworzno, Podzamcze. Promnik, Strawczyn bis Ło-
puszno. Sodann gegen N legt er sich ais ein schmales, we-
nig machtiges, oft nur durch den Bergbau erkanntes La-
ger auf den rothen Sandstein. wie die Charte Taf. II. spe-
ciell zeigt, und nur da, wo der Muschelkalk fehlt, legt sich 
der darauf ruhende weifse oder Lias-Sandstein unmittelbar 
auf den rothen Sandstein auf. Dafs der Muschelkalk wirk-
lich aufgelagert ist, dariiber entscheiden aufser dem Hiigel 
von Promnik, eine Meile westlich von Miedzianagóra, wo 
eine isolirte Kuppe von Muschelkalk auf den rundum am 
Fufse des Hiigels ausgehenden Sandstein aufgesetzt ist, noch 
sehr zahlreiche andere sichere Beobachtungen und zwal-

am Siidabhange des Checiner Schlofsbergs. 
am Kalkofen bei Parszów und 
auf zahlreichen Punkten von Szeligi im Swislina-Thal 

bis Kossowice bei Opatów. 

Weniger deutlich ist es zu beobachten, dafs die Ruppen 
des Muschelkalks zwischen Pierzchnica und Drugnia auf 
dem rothen .Sandstein aufgesetzt sind, und am meisten 
problematisch ist die Lagerung des rothen Sandsteins, der 
zwischen Chałupki und Grocholice in einigen Schluchten 
zu Tage geht, welche von Muschelkalk-Bergen begranzt 
werden. Es treten auf diesem Punkte Kalksteine auf, welche 
sehr lebhaft an den Kielcer Uebergangs- ]{alkstein erinnern, 
und diesen scheint der rothe Sandstein aufgelagert zu seyn; 
gleichwohl steht zugleich in der Niilie unverkennbarer Mu-
schelkalk an , und hier hat es mir nirgends gliicken wollen, 
mit Sicherheit zu beobachten, ob der rothe Sandstein un-
ter oder iiber diesem Kalkstein liege. 
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$. 7 4 . 

Vergleichang mit dem Vorhommen in andern Gegenden. 

Der rorige Paragraph hat uns gelehrt, dafs unser ro-
ther Sandstein seine geognostische Stelle einnimmt zwischen 
Uebergangsgebirge im Liegenden und Muschelkalk im Han-
genden. In andern Gegenden, wo die ganze Flótzreihe voll-
kommen entwickelt ist, lagern zwischen jenen beiden Ge-
birgsgliedern die Formationen 

des alten rothen Sandsteins (Wernera) Rothes todtes Lie-
gendes 

des Zechstcins oder des altesten Flotzkalks 
und des bunten Sandsteins sammt seinen rothen Mergeln. 

Wenn nun jetzt, vorziiglich durch die geognostischen 
Umrisse derRheinlander von O e y n h a u s e n erwiesen ist, dafs 
am ganzen Odenwald, Spessart, Schwarzwald, an den Vo -
gesen und in Lothringen und so iiberall, wo die Bildung des 
Zechsteins nicht entwickelt ist;, dieBildungen des rothen Todt-
liegenden und des bunten Sandsteins, welche in den meisten 
Gliedern einander vóllig gleiehen, in einander (liefsen und 
keine Unterscheidung gestalten; wenn wir ferner aus den ge-
nauern Forschungen im letzten Decennium wissen, dafs der 
eigentlicheWerner'sche Zechstein, eine wenige Lachter mach-
tise Bilduns, nur im nórdliclien Deutschland von den Ufern O <J ' 

iler Muldę bis zum Biebergrund iin Spessart und vom Thiirin-
2er -Wald bis zum Nordrand des Harzes vorhantlen ist: dafs o ' 
er hingegen im ganzen óstlichen Deutschland, in Bohmen, 
Schlesien, ganz Polen und Ungarn, eben so im siidlichen 
Deutschland und in Frankreich, der Schweiz, Italien, eben 
so wahrscheinlich auch auf der ganzen pyrenaischen Ilalbinsel 
fehlt, dafs der Steinsalz fuhrende Kalkstein vonSchwaben kein 
Zechstein, sondern Muschelkalk ist, und dafs der in den Alpen 
und Pyreniien hohe Gebirge bildende sogenannte Alpenkalk, 
friiher falschlich mit Zechstein parallelisirt, theils dem Ueber-
gangskalkstein, theils dem Muschel-, Lias - und Jurakalk ange-
hort und nicht eine einzige Kalkalpe jetzt mehr mit Bestimmt-
heit fiir Zechstein gelten kann, so glaube ichmich deni Yorgang 
von v. R a u m e r und v. O e y n h a u s e n zu dem Schlufs be-

rech-
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rechtigt, dafs der vom Bergmann in seinem geognostischen 
Werth iiberschatzte Zechstein keinen Anspruch machen kann, 
ais eine allgemeine und mithin selbststandige Formation be-
trachtet zu werden, und dafs, sobald wir denselben ais Forma-
tion aufheben, hunter Sandstein und Todtliegendes, das sie 
allein blofs im nórdlichen Deutschland trennende Zwischen-
glied yerlieren und zusammen ais e i n e grofse Formation, ais 

F o r m a t i o n d e s r o t h e n S a n d s t e i n s 
betrachtet werden miissen, in welcher Kupferschiefer und 
Zechstein eben so gut wie der dem Zechstein yerbundene 
stockfórmig gelagerte (sogenannte iiltere) und der zwischen 
buntem Sandstein und Muschelkalk stellenweis gelagerte (so-
genannte jiingere) Gyps nur ais untergeordnete Glieder be-
trachtet werden kónnen, welche, sie mógen fehlen oder da 
seyn, die Wesenheit der Formation nicht aufheben. 

Wenn nun in unserm polnischen rothen Sandsteingebir-
ge und eben so mit Bestimmtheit auf keinem einzigen an-o o 
dern Punkte in ganz Polen einc Spur von wahrem Zechstein 
oder Kupferschiefer sich zeigt, Muschelkalk aber die Forma-
tion zunachst iiberlagert: so mufs unser rother Sandstein 
ebenfalls die anderwiirts unterschiednen Gebilde des alten 
rothen Sandsteins (Todtliegenden) und des bunten Sandsteins 
umfassen und ihnen beiden gleichzeitig oder parallel seyn. 
Es springt von selbst in die Augen, dafs diejenigen Sand-
steine, welche zunachst dem Uebergangsgebirge folgen, ja 
in dasselbe ais Vorlaufer eingreifen, am meisten dem rothen 
Todtliegenden anderer Gegenden, und dafs umgekehrt die 
jiingern Glieder, welche sich in der Lagerung dem Muschel-
kalk nahern, zunachst dem bunten Sandstein entsprechen. 
Mit Bestimmtheit aber glaube ich noch behaupten zu diirfen, 
dafs unsere rothen und bunten merglichen Schieferletten, die 
meist unmittelbar unter Muschelkalk zwischen Sałas und 
Bzyn, ausgezeichncter bei Labianka, im Swislinathal, bei 
Matoiadto, Waskowice, Chocymow, Bukowie, Wieloborowice, 
Pokrywnice, Mnichów, Kossowice, Czerwonagóra, Mirkowice, 
Gromadzice, Buszków, bis gen Opatów auftreten, genau der 
Formation der bunten Schieferletten iiber dem rothen oder 
bunten Sandstein (Freislebens Thongebirge), oder untere ro-

P v » c » , geognost. Baichreib. Ton Polen. I. j [ 4 



210 III. Abscłin. Specielle Betrachtung 

the Mergel , Marnes irisees der Franzosen und red mart der 
Englander zum Tlieil) gleicli sind, wie sie iiber buntem Sand-
stein im Mannsfeldiseben, an der Mosel bei St. Avold , bei 
Saarbrucken; im Bliesthal, bei Sulz am Neckar etc. vorkommt. 
Nur der Gyps, der andcrwarls darinnen auftritt, ist bisher 
hier noch nicht darinnen gefunden, iibrigens aber stimmen 
beide Bildungen bis auf Kleiriigkeiten iiberein. Es ist aber 
von Hrn. T. O e y n h a u se n schon richtig anerkannt, dafs kcin 
hinlanglicher Grund yorhandeń ist, diese rothen Schieferletten 
von der Formation des rothen Sandsteins zu trennen uiul 
defslialb habe ich diese rothen Schieferletten auf meiner Kartę 
ebenfalls nicht durch eine besondere Farbę angedeutet, um 
so weniger ais wirklicli diese rothen Schieferletten sich haupt-
sachlich nur in den tiefern Thiilern und Schluchten zeigen, wo 
der sie bedeckende Muschelkalk ihre Zerstórung geliindert bat 
und mithin ihr unmittelbarer Zusammenhang schwer nachzu-
weisen ist. 

D i e j i i n g c r e n F l o t z g e b i r g e . 
V. Capitel. 

Die Muschellialkstein-Formation. *) 
A. 

D i e s i i d l i c h e P a r t i e o d e r d e r e r z f i i h r e n d e Mu-
s c h e l k a l k . 

7 5 . 
Ferbreitung und Granzen. 

Ueber dem Steinkohlengebirge von Obersehlesien und 
Siidwest-Polen tritt ein elgenthiimlicher an Blei , Z ink- und 
Eisenerzen reicher Fldtzkalkstein auf, welcher der Formation 

*) Ich behalte den Ausdruck Mu s ch e łka Iks t ei n - Forma-
t i o n bei, obgleich er nicht sehr passend ist, weil der von Hrn. 
v. H u m b o l d t vorgeschIagenc K a l k s t e i n v o n G o t t i n g e n 
ais ein blofs geographischer Naine meinen Beifall nicht liat, und 
der von andern Geognostcn gewahltc Name : R a u c h g r a u e r 
Ka lks te in eben so wic Muschelkalk Mifsvcrstandnisse ver-
anlassen kann. 
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des Muschelkalks parallel ist. Seine Yerbreitung ist fast allein 
auf einen Hóhenzug beschrankt, der von der Oder bei Dóbern 
und Oppeln siidóstlich zwischen der Malapane und Klodnitz 
zur polnischen Granze und von da noch weiter bis Olkusz 
Nowagóra und Alwernia sich erstreckt. In Schlesien ist der 
Zug von Krappitz an der Oder iiber Grofs Strehlitz, Lósch-
nitz, Ujest, Tost, Tarnowitz, Beuthen bis Czelladz nur durch 
den Basalt voni Annaberg und die kleine Kohlensandstein-
kuppe von Tost unterbrochen; aber in Polen ist der Zusam-
menhang der Formation an der Oberflache des Gebirgs mehr 
unterbrochen. Yon Czelladz und Bendzin aus umgelit der 
Kalkstein den nórdlichen Busen des Steinkolilengebirgs von 
Strzyzowice, verbreitet sich bis zur flachen sandigen Niede-
rung bei Siewirz und liiuft von da im Zusammenliang gegen 
SO ais ein kaum 1 Meile breiter Bergzug iiber Trzebiesławice, 
Tucznababa, Ząbkowice, Łosin, Strzemieszyce, Sławków, 
Bukowno bis Bolesław und Starzynów; Flugsand unterbricht 
hier den iiUfsern Zusammenliang, aber er hebt sich bald wie-
der bei Olkusz und Zurada heraus und bildet nun auf der 
Nordseite des Steinkohlengebirgs, das von Krzanow nach 
Krzeszowice zieht, einen zweiten Bergzug, der bei Cięsz-
kowice anfangt, iiber Luszowice , Wodna, Mieszlochowice, 
Ploki, Psary, Lgota Nowagora, Gorenice fortzieht und nahe 
an Krzeszowice und Dębnik cndigt. Auf der Siidseite des 
Steinkohlengebirgs erscheint der Muschelkalkstein zuerst nur 
in kleinen abgerissenen Partien um und iiber den bei Nicolai 
aus dem ausgeschwemmten Land erhabenen Riicken des Koh-
lensandsteins. F.rst bei Berun und am Klemensberg bei Len-
dzyn wird der Kalkstein wieder zusammenhangend gelagert, 
breitet sich gegen Osten nach Polen aus, wo er an der untern 
Przemsa zwischen Jellin und Chełmek auftritt, bedeckt die 
Gegenden von Byczyn, Libiącz und Krzanów, ist durch den 
Zug des Steinkohlengebirgs von Krzanów bis Wimisłów aber-
mals unterbrochen, bildet eine isolirte Kuppe bei Żarki und 
zuletzt die grófsere und sehr erhabene Partie von Pogorzyce 
uber Lipowiec bis Begulice und Alwernia. 

Aufserhalb dieses Hauptzugs erscheint der Muschelkalk 
ferner kuppenfórmig abgebrochen auf Steinkohlengebirge ge-

14 * 
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lagert bei Milowice unweit Czelladz in Wadzików bei Bendzin, 
bei Zagorze und Klimontów, in Preezów, b e i G o t o n ó g , bei 
Dtugoszyn und Szczakowa und bei Jaworzno. Endlich er-
hebt er sich unter jiingern Flótzen kuppenfórmig jenseits der 
nórdlichen Griinze seines Hauptzugs in Brudzowice und 
Dziewki bei Siewirz, in Niwki und Mrzygtód und zuletzt 
nórdlicli von Olkusz in Klucze und Boguczice. Die Granzen 
noch genauer zu beschreiben, wiirde ermudend seyn; ich ver-
weise defshalb auf die Generalkarte, ais auf die Specialcharte 
Taf. III. Rechnet man kleine Unterbrechungen nicht, so be-
deckt dieser Kalkstein in Schlcsien und Polen zusammen einen 
Flaclienraum von ungefahr 30 Quadratmeilen. 

76. 
ALIgemeine Charaklerislik und Z,nsainmen-

setzung der Formation. 

Kalkstein ist das herrschende Gestein unserer Forma-
tion, die defshalb fur sehr einfach gelten kónnte, wenn nicht 
dieser Kalkstein sehr wesentlich verschiedene Arten aufstellte, 
welche bei Wei lem mannichfaltiger sind. ais man beim ersten 
Anblick glauben sollte. Er zerfiillt in zwei Hauptglieder, wel-
che urspriinglicli der Bergmann nach ihrcr I<age unter und 
iiber der dazwischen eingeschlossenen Bleierzlagerstatte un-
terschieden und mit den Namen 

Sohlengestein und 
Dachgestein 

bezeichnet hat. Sind gleicli beide geognostisch nicht ais For-
mationen zu trennen, so ist dennocli diese bergmannische Ab-
theilung petrographisch vóllig richtig und so durehgreifend, 
dafs wir dieselbe auch bei der geognostischen Betrachtung 
beibehalten miissen und der Kurze halber auch die bergmanni-
schen Namen dieser Formationsglieder gebrauchen. 

Im Allgemeinen ist das Sohlengestein ein lichtegrauer, 
dichter muschelreiclier, geschichteter Kalkstein, der dem ge-
wóhnlichen Muschelkalkstein auch iiufserlich entspricht. Nur 
in der Gegend von Krzeszowice kommt unter ihm, aber auf 
beschranktem Raum, noch ein anderes Glied zum Yorschein 
ein feinkórniger weifser Dolomitkalk. Das Dachgestein ist 
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umgekehrt ein gelb und braungefarbter, 1 einkdrniger, mu-
scbelleerer, ungeschicbteter, an Erzen reicher, meistens po-
róser, doloniitischer Kalkstein, der jenem gar nicbt ahnelt 
und anderwarts in der Muscbelkalkstein-Formation nur in 
viel geringerer Verbreitung auftritt. 

Das Sohlengestein ist das Hauptglied, denn es geht auf 
einer grofsen Flachę zu Tage, wo es nicht mit Dachgestein 
bedeckt ist, ist aber auch iiberall in der Tiefe vorhanden, wo 
auf der Oberflaohe nur Dachgestein erscheint, und umgekehrt 
ist Dachgestein ohne Sohlengestein noch nirgends bekannt. 

Da innerhalb der Granzen der Formation diese beiden Ge-
steine am Tage ungleichformig rertheilt sind, so habe ich auf 
meinen geognostischen Charten, wo die lichte spangriine Farbę 
diese Formation bezeichnet, diejenigen Gegenden, in welchen 
vorzugsweise Sohlengestein zu Tage geht, mit einem dunkel-
saftgriinen Kande, umgekehrt diejenigen, in welchen vorzugs-
weise Dachgestein ausgcht, mit einem carminrothen Kande 
umgiirtet; doch bemerke ich, dafs innerhalb dieser generellen 
Granzen manche specielle Ausnahmen vorkommen, die un-
moglich auf diesen Charten ausgedriickt werden konnten, 
weil das Dachgestein hier und da nur sehr kleine Kuppen auf 
dem Sohlengestein formirt, umgekehrt Sohlengestein am Fufse 
der Htigel und Berge , die aus Dachgesteine bestehen, in 
schmalen Streifen zu Tage geht. 

Aufser diesen beiden Kalksteinarten sind noch Ablagerun-
gen von eisenschussigen und gallmeyhaltigen Letten mit Eisen-
stein und Gallmey ais Glied der Fprmation zu betrachten, von 
welchen ich aber erst bei Betrachtung der Erzlagerstatten 
sprcchen kann. 

S- 77. 
Petrographische Charahteristik der Haupt - Felsarten. 

1) D e r K r z e s / . o >v i c e r w c i f s e D o l o m i t - K a l k s t e i n . 

In der Gegend von Krzeszowice tritt in den Thalern von 
Czerna zwischen dem Stcinkohlengebirge und dem gcwdhn-
lichen erzfiihrenden Muschelkalk noch eine Kalksteinart auf, 
welche sich durch ihre blendend wcifse Farbę, ihre sandig-
feinkornige Textur, die selten in ebenen Bruch yerlauft, ihre 



214 III. Abscłin. Specielle Betrachtung 

deutliche Schichtung und den Mangel aller oder die grofse Sel-
tenheit einer darin vorkommenden Yersteinerung von al-
len andern Kalksteinen jener Gegend auffallend unterscheidet. 
Hr. v. O e y n h a u s e n hat ihn mit dem ebenfalls weifsen Jura-
kalkstein, der bei Paczaltowice darauf aufgelagert ist, verei-
nigt; allein ich habe schon oben 48 und 51 gezeigt, dafs 
dicfs ein Irrthum war, und dafs in dem zum Kohlengebirge 
gehórigen Kalk - Conglomerate des Filipowicer - Thals zweiLa-
ger eines weifsen Uolomits ais Vorlaufer dieser Kalksteinart 
auftreten. Ihre grófsere specilische Schwere ais gemeiner 
dichter Kalkstein, ihr sandig-feinkórniges Gefiige und der 
bei chemischer Priifung darin aufgefundene Magnesia-Gehalt 
berechtigen uns, diesen Kalkstein einen d o l o m i t i s c h e n 
zu nennen. Da derselbe bei Czatkowice und bei Nowagóra, 
am obern Ende der Miękiner-Schlucht auf Kohlcnsandstein 
aufi'uht, ferner bei Nowagóra deutlich von gewóhnlichem Soh-
lengestein (Muschelkalk) iiberlagert wird; in welches derselbe 
iibergeht und beim Kloster Czerna, bei Czatkowice und siidlieh 
von Paczaltowice Kuppen des erzfiihrenden Dachgesteins darauf 
liegen, so bin ich iiberzeugt, dafs dieser weifse dolomitische 
Kalkstein fur nichts Anderes ais die tiefste Schicht der Mu-
schelkalkstein-Formation, ais eine órtliche Modification des 
Sohlengesteins genommen werden mufs, von welcher aber 
in der ganzen iibrigen Yerbreitung der Muschclkalkstein-
Formation sieli weiter keine Spur gefunden hat. 

2) Das S o h l c n g e s t e i n . *) 
Der allgemeine Charakter dieses Flótzkalksteins ist oben 

angedeutet, aber man wiirde ein sehr falsches Bild vom Gan-

*) Die Beschreibungcn, welche tins bisher v. B u c h , v. S c h u l z e , 
v. O e y n h a u s e n und T h i i r n a g e l von den Gesteineu unserer 
Formation gegeben haben, sind nicht crschópfend, weil iie alle 
nur die Gesteine aus der sćhlesischen Halfte des Gebirgs schil-
dern und die mannichfaltigern Varietaten der polnischen Halfte 
nicht oder sehr unvollstandig kannten. Obgleicli genóthigt, 
manches Beliannte hier zu wicderholen, so werde ich doch im 
Stande seyn, jencn Mangel zu beseitigen, indem meine geogno-
stische Suitcnsammlung von Polen mir allein 140 selbstgcsam-
mclte Exemplnre von Sohlen- und Dachgesteine dazu darbietet. 



der einzelnen Gebirgs - Formationen. 215 

zen erlangen, wenn man glauben wollte, dals auf allen Punk-
ten das Sohlengestein sieli darin gleich bliebe. Zahlreiche 
Beobachtungen auf fast allen Punkten seiner Yerbreitung ha-
ben mich vielmehr iiberzeugt, dafs drei verschiedene Arten 
dieses Gesteins unterschieden werden miissen, die ich unter 
dem Namen 

blaues Sohlengestein, 
gemeines und schiefriges , uud 
muschelreiches kórniges Sohlengestein 

naher betrachten will. 

Das b l a u e S o h l e n g e s t e i n . welches diesen Namen 
zuerst vom Bergmanne erhielt, w eil es lneistentheils nur un-
mittelbar unter den Erzmulden sich lindet, welclie Bleierze 
und Gallmey fiihren, und selten frei zu Tage gelit, ist blau-
lich-grau und ascligrau, seltner rauch- und gelblich-grau, 
im Grofsen llachmuschlich, im Kleinen uneben, ins Erdige 
yerlaufend, dann sehr merglich - milde, leicht yerwitternd 
und stark thonig riecliend, seltner feinsplittrig, fester und 
nicht merglich, und enthalt nur wenig Yersteinerungen. So 
ist das Gestein von der Friedrichsgrube zu Tarnowitz, in 
den alten Bauen von Olkusz, auf den Gruben Koziot und 
Anna bei Sławków, Ulysses bei Bukowno und zum Theil bei 
Kloster Czerna. — Die yorherrschende blauliche Farbung 
riihrt yielleiclit yon einem geringenBitumengehalt her, denn 
in Tarnowitz traf man cinnial wirklich schlackiges Erdpech 
unter der Erzlage, und bei Bukowno habe ich einige zarte 
Trttmmchen von Erdpech ebenfalls im festen blauen Sohlen-
gestein beobachtet. Auf der Friedrichsgrube zu Tarnowitz 
und auf ahnliche Art eben so bei Olkusz und Bolesław liegt 
zuweilen die Bleierzlage nicht unmittelbar auf diesem blauen 
wahren Sohlengestein, sondern es finden sich dazwisclien noch 
zwei Gesteinlagen, die der Bergmann das grauc und braune 
Sohlengestein nennt. Das graue Sohlengestein, dessen hóchst 
unbedeutende Machtigkeit von '/4 — 1 Lachter betragt, und 
deutliche Muscheln enthalt, ist wohl nichts Anderes ais eine 
obere Schicht des blauen Sohlgesteins; und ich kann der 



216 III. Abscłin. Specielle Betrachtung 

Meinung des Hrn. Bergmeistei-s T h i i r n a g e l * ) , dafs diese 
Schicht einer andern Formation, einer mittlern Kalksteinbil-
d u n g — dem Hóhlenkalkstein — beizuzahlen sey, nicht bei-
treten: denn was Hr. T h i i r n a g e l mit dem leider noch ge-
brauchten und so oft mifsbrauchten Worte Hóhlenkalkstein be-
zeichnet, soli nichts Andercs ais der Jurakalkstein seyn, der so 
ausgezeichnet bei Oycow und Piaskowa skala in Polen auf-
tritt; **) aber es ist anerkannte Gewilsheit, dafs in Pomorzany 
und Parcze und weiter gegen Rapstyn bei Olkusz, bei Nowa-
góra, Luszowice und im ganzen Districte zwischen Mazaniec 
Yorwerk bei Olkusz, Zurada, Niesulowice, Lgota, Zeder-
mann und Witeradów der Jurakalkstein oder jener sogenanntc 
Hóhlenkalkstein auf dem erzfuhrenden Dacligesteine aufruht, 
und mithin kann das graue Sohlgestein unter dent Dachstein 
und unter den regelmiifsigen Bleierzlagen auf keinen Fali zu 
einem jiingern Gebilde, nicht zu jenem sogenannten Hóhlen-
kalkstein gehóren. —- Das braune Sohlgestein gehórt, wic 
die damit innig yerbundcnc Erzlage, von der es auch seine 
braune eisenockerige Farbung erhielt, dem Dachgestein an, 
allein es ist niclit zu laugnen, dafs es dennoch dem Solilenge-
stein etwas verwandt ist, indem ich selbst in den Tarnowitzer 
Gruben darinnen einige schwaclie Zwisclicnlagen sah, und 
Probestiicke davon schlug, welche dem gemcinen Sohlge-
stein sehr ahnlich, und wie dieses Muscheln cnthielten. D a s 
g e m e i n e u n d s c h i e f r i g e S o h l g e s t e i n ist von Farbę 
rauchgrau, gelblichgrau und ockergclb, und stellt drei Yarie-
taten auf, zum Theil ist es im Bruch sehr llachmuschlich und 
eben, im Rleinen grobsplitterig, die Ablosungen rauh, ent-
halt eingewachsene Knollen und Drusen von Kalkspath, erhalt 
auf der Oberflache durch Verwitterung eine kreidenartige 
Kruste, enthalt gewóhnlich keine Versteinerungen (Olkusz, 
Wielki , Strzemieszyce, Starzinow); in der Nahe der Aufla-
gerung auf Kohlensandstein wird es oft kieslich und ganz 
hornsteinartig (Filipowice, Joworzno, DIugoszyn). — Die 

*) Der Gallmey-Bergbau in Oberschlesicn i n K a r s t c n s Arcliiv 
fiir Bergbau und Hiittenwescn VII. S. -10. 

**) Ebend. S. 72. 
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zweite Yarietat ist feinsplittrig, ins Kornige iibergehend, im 
Grofsen noch flachmuschlich, immer lichte- und gelblichgrau, 
auf den Schichtungsablosungen mit vielen wulstfórmigen schlan-
genartig gewundenen Erhabenheiten (oft sogenannten Yermi-
culiten), -wie Thuringer Muschelkalk. Diese Art bildet die 
erhabenen Berge, wo das Sohlgestein hoch und frei zu Tage 
ausgeht, bei Bukowna, Groiec , Czelladz, Bendzin, Sielce, 
Alwernia, Gotonog. Zuweilen sondern sich aus der gelben 
thonreichcrn Kalkmasse unbestimmt eckige Partien von rei-
nerm grauem Kalkstein aus, und dann hat dasGestein ein brec-
cienartiges Ansehen. Die dritte Varietat sehr lichte gclblich, 
ins Weifse verlaufend, bricht dunn plattenfórmig, endlich ganz 
grobschicfrig und dann fast erdig. (Simonia, um Siewirz, 
Zychcice, Woikowice, Komorne, urftcr Gallmey- und Eisen-
steinmulden. Die Ablosungsflachen dieses scbiefrigen Kalk-
stcins sind wellenfórmig gebogen, und erinnern also lebhaft 
an den sogenannten Wellenkalk des Hrn. G l e n k , welcher in 
Schwaben zur untern Abtheilung des Muschelkalks gehórt. 

D a s m u s c h e l r e i c b e , k o r n i g e S o h l e n g e s t e i n ist 
oft róthlich und gelblich gefleckt, stellenweis ganz und ausge-
zeichnet spathigkórnig, was besonders von den vielen ein-
gewachsenen Muschclschalen abhangt, bricht plattenfórmig, 
enthiilt viel eingesprengten Kalkspath und sehr viel Yer-
steinerungen und enthiilt zuweilen Hornsteinlagen. (Sonczow, 
Woikowice - kościelne , Klimontów , Losien , Wodna, Li-
biacz, Groiec, Gzichów, Góra, Budypiekar.) 

Von frcmdartigen Mineralien sah ich aufserdem im Soh-
lengestein ais Seltenheiten weifsen Ouarz dicht und in Kry-
stallen eingewacbsen am Dorotheenberge bei Groiec und fasri-
gen, dunnstanglichen , dem Arragon verwandten Kalkspath in 
Gangtrummern zu Miękina bei Krzeszowice. 

S- 78. 
Das Dach g e s t e i n . 

Die wahre Natur des Dachgesteins scheint bislier wenig 
erkannt zu seyn, wenn man es ais einen eisenhaltigenkórnigen 
Kalkstein charakterisirte. Nur Hr. T h u r n a g e l hat seine 
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wahre Natur geahnt *), und ich trete nicht allein seiner Ver-
muthung bei, sondern bin durch chemische Priifung und ge-
nauere mineralogische Yergleichung mancher polnischen Or-
te , die Hr. T h i i r n a g e l so genau nicht kennen konnte, zu 
der sichern Ueberzeugung gelangt, dafs das ganze Dachge-
stein theils ein wahrer F l ó t z - D o l o m i t , theils ein d o l o -
m i t i s c h e r K a l k s t e i n (ein magnesian limestone der Eng-
lander), d. h. ein chemisches Gemisch von kohlensauerm 
Kalk mit kohlensaurem Magnesia in yeranderlichen Yerhalt-
nissen ist. Das sandig-kórnige Gefiige, die grofse Porosi-
tat und Cavernositat, die leichtc Verwitterung zu sandigem 
Grus, die grófsere Hartę ais Kalkspath, das specifische Gc-
wicht in eisenfreien Stiicken iiber 2,8, das langsame Aufbrau-
sen in Safyetersaure spręchen deutlich dafiir. Die Yarietaten, 
welche dieses Gestem aufstellt, sind aber noch viel mannich-
faltiger ais beim Sohlengestcin, und zur genaucn Schilderung 
sehe ich mich genóthigt, sechs Artcn zu unterscheiden. 

l ) D a s b r a u n c D a c h g e s t e i n , diejenige Art, welche 
der Bergmann fiir die giingstigste, fiir das fast sichere An-
zeigen von darunter vorhandenem Erz (Bleiglanz undGallmey) 
ansieht, ist stets von dunkeln braunen Farbcn. Róthlich-
und gelblich-Braun herrschcn vor , seltener ist leber- und 
kastenienbraune Farbung, nur selten ist graue Farbę. Es 
ist stets ausgezeichnet fein und kleinkórnig, wahrhaft krystal-
linisch und die hraune Masse aufserdem mit unregelmafsigen 
Partien von einem ocker- und isabellgelben Minerał durch-
wachsen, welches deutlich spathigkórnige Textur hat, immer 
mit braunen feinen Mangan - Dendriten durchwachsen und 
ais ein Mittel zwischen Braunspath und Spatheisenstein zu 
betrachten ist. — lin Grofsen ist das Gestein stets cavernós 
und die unregelmafsigen Hóhlungen sind oft mit Kalkspath-
krystallen ausgekleidet, die Kliifte oft mit kleintraubigem Kalh-
sinter belegt. Der Eisengehalt des Gesteins, grófstentheils 
im Zustande des braunen Eisenoxydhydrats, ist sehr bedeu-
tend, und dieser scheidet sich zuweilen in Nieren ais Braun-
und Gelbeisenstein selbst mitten im Dachgestein aus. Eben 

«) Am angef. Orte. S 41. 
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so charakteristisch sind fur dassclbe unregelmafsige Lagen 
und Butzen von hornsteinartigem Feuerstein, die von lichten 
Farben, bandartig gestreift und gełlamrat besonders in dem 
obern Theile dieses Gesteins vorkommen, sich aber wesent-
lich von dem Feuerstein im Jurakalkstein unterscheiden. Ein 
ausgezeichnetes Stiick solches braunen Dachgesteins von der 
Josephgrube in Alt-Olkusz warci von mir analysirt, und die 
Analyse gab ais Bestandtlieile an: 

42,67 Kohlensaure, 
0,25 Wasser, 

32,22 Kalk, 
14,75 Magnesia, 
4,27 Eisenoxyd, 
1,35 Manganoxyd, 
3,25 Kieselthon, 
— Spur von Zinkoxyd. 

99,76, 
also 0,24 Yerlust. 

Da nun schon die mineralogische Betrachtung Eisenoxyd-
hydrat und zugleich kohlensaures Eisenoxydul (Spatheisenstein) 
in dem Gestein erkennen liefsen , so gibt die stóchiometrische 
Rechnung folgende Zusammensetzung: 

. . . ,, „ f 24,9 Kohlensaure, 
• 57,12 kohlensaurer Kalk ( „ ^ ^ 

. /15,70 Kohlensaure, 
30.45 kohlensaure Magnesia { ^ „ 

(14,/O Magnesia. 
, , , , 2,06 Kohlensaure, 

5,33 kohlensaur. Eisenoxydul j ^ E i s e n o x y d u l 

1,25 Eisenoxydhydrat. 
1,35 Manganoxyd. 
3,25 Kiesel-Thon. 

98,75-
Dieses braune Dachgestein lindet sich iiber und in der 

Nahe der Erzfelder zu Tarnowitz, Olkusz, Stawków, auf 
Anna- und Leonidas-Grube bei Mały, Strzemieszyce, bei 
Bobrownik, Boguchwałowice, IHugoszyn etc. 

2) D a s d i c h t e d r u s i g e D a c h g e s t e i n schliefst sich 
dem vorigen zunachst an; ist theils lichte-schmutzig-braun, 
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das sich in gelblich - Grau, lichte-Ockergelb und selbst bis 
zum Strohgelben yerlauft, theils sandig-feinkórnig, theils dicht 
und erdig. Es ist .stets sehr porós und cavernós. Die Hóh-
lungen theils mit schónen Kalkspathdrusen (Var. equiaxe et 
inyerse H.) geziert, theils auf eigenthiimliche Art in denSei-
tenWanden zerschnitten und zerfressen. Diese Art bildet zu-
weilen sehr feste, ganzlich isolirte grofse Blócke mitten im 
braunen lettigen Gallmeygebirge, yorziiglich ausgezeichnet 
auf der Barbara - und Hercules-Grube bei Zychcice und Bo-
brownik} iibrigens erscheint sie yorziiglich in dem Bergzug 
von Krzanów iiber Byczyn bis gegen Jaworzno, ferner auch bei 
Sławków, Okradzianów und auf den Hóhen bei Bobrownick. 

3) D a s e r d i g - l i c h t e D a c h g e s t e i n ist dem licli-
ten, plattenfórmigen Sohlengestein oft tauschend alinlich, im-
mer lichte - gelblich - grau, lichte-ockergclb und gelblich-weifs, 
ist schicfrig, plattenfórmig; im Ouerbruche erdig, selten 
fein -porós , aber fast stets mit zarten Kalkspathadern durch-
zogen. Die Bergleute halten es fiir ungiinstig, und es findct 
sich nur auf einzelnen Punkten bei Olkusz, auf Jeraskagóra 
und Kawiagóra bei Sławków und bei Starzinów. 

4) Das g r o b k ó r n i g - spjit h i g e D a c h g e s t e i n ist 
ein ganz eigenthiimliches Gestein, ich kenne es nur lichte-
strohgelb, rein - ockergelb und ausgezeichnet perlgrau; dic 
Textur blattrig von dreifacher Spaltungs - Richtung, ineist 
schuppig und etwas Łrummblattrig, die Absonderung grob und 
grofskórnig. Dabei ist es stellenweis fein-porós, ins Zellige 
sich yerlaufend, immer perlmutterglanzend. Das specifische 
Gewicht erreiclit schon 3,0, und die Hartę ist der des Flufs-
spaths fast gleich. OłTenbar ist dieses Gestein kein blattri-
ger Kalkstein, und obgleich mir nicht gelungen ist, die Win-
kel der Spaltungsilache gegen einander messen zu kónnen, so 
glaube ich doch nicht zu fehlen, wenn ich es zum P e r l -
s p a t h (Breithaupt) oder dem m a k r o t y p e n K a l k - H a l o i d 
(Mohs) rechne, also zu den Gattungen, welche sonst Braun-
spath, Rautenspath, Bitterspath genannt wurden, und mit 
dem Dolomit e i n e naturhistorische Species bilden. D i e E r -
scheinung, dafs bei Gorenice Korner dieses Minerals mit 
wasserhellen Kalkspathkórnern yerwachsen, ein grobkórniges 
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Gestcin bilden, spricht nocli mehr fiir seine Eigenthumlich-
keit, und die richtige Trennung von rbomboidalem Kalkspath. 
Ob yielleicht damit zugleich das paratome Kalkhaloid des Ilrn. 
M o h s (die steyermarkische Rohwand) vorkommt, habe ich 
nicht genau ausmitteln kónnen, weil ich diese Species nicht 
durch Autopsie kenne. — Eine qualitative chemische Prii-
fung hat mir aufser kohlensauerm Kalk nur kohlensaures Ei-
senoxydul und Magnesia darinnen auffinden Iassen. — Dieses 
sonderbare Gestein, welches Hm. H a u s m a n n s Eisenbraun-
kalk vom Heinberg bei Góttingen ganz gleicht, bildet nur 
kleine isolirte Partien im Gebirge; ich land die gelben Yarie-
tiiten blofs auf einigen Punkten bei Okradzianów bei Stawków, 
yorziiglich aber bei Nowagóra und zwischen Gorenice und 
Czerna, liingegen die grauen im Dorfe Czerna, bei Czatko-
wice und Sonczów. 

5) D a s z e l l i g c D a c h ges t e i n scheint in der Masse 
ganzlich mit der vorigen Art ubercinzustimmen, zeigt. graue 
und gelbe, seltener rothe Farbę. Es ist durch und durch 
schwammartig, porós und ausgezeichnet grols- und eckig-
zellig, die Zellen durch diinne drusige Wandę von einander 
geschieden, auf welchen kleine Kalkspathkrystalle hier und 
da aufgewachsen sind. Diese Art łindet sich vorziiglich 
ausgezeichnet zwischen Strzyzowice und Góra und von der 
gegen Simonia, Sonczów, in Gotąsza und Dąbia, ahnlich 
auch bei Alwernia und Czerna. Es enthalt stets einige Pro-
cente Zinkoxyd, und hat Yeranlassung zu manchen yergebli-
chen Gallmey-Versuchen gegeben. 

6) D e r w a h r e D o l o m i t , oder von den Bergleuten 
das w e i f s e s a n d i g e D a c h g e s t e i n genannt, ist graulich-, 
ja zuweilen fast schneew eifs, durch Eisen zuweilen liclite-
gelblich und róthlich gefjirbt, hóchst feinkórnig, starkschim-
mernd von Perlmutterglanz, yon sandigem Anselien, seltener 
dicht und matt, dem dichten Bitterkalk ahnlich, immer fein po-
rós, seltner mit grófsern rauhenHóhlungen, in welchen beiCię-
szkowice derDolomitzueinem zartenSand zerfallen ist. Dieses 
Gestein schliefst nicht selten Knollen und Lagen von weifsem 
und lichtgrau gellammtem Feuerstein ein. Unter demselben hat 
man nirgends die regelmafsige Bleierzlage angetroffen, dahin-
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gegen ist das ganze Gestein auf vielen Punkten mit schwachen 
Gallmeylagen und mit octaedrischen Kornern von Bleiglanz 
durchwachsen, die in den drusigen Hóhlungen ais sehr scharfe 
und oft grofse Octaeder auskrystallisirt sind. — Ais Dolomit 
lafst schon das aufsere Ansehen dasselbe erkennen; die che-
mische Zerlegung dreier ausgezeichneter Yarietaten von Cię-
szkowice (a), von Tucznababa (b) und von Siewirz ( c ) las-
sen aber gar keinen Zweifel iibrig. 

a. b. e. 
Kohlensaurer Kalk . 67,25. 54,50. 60,30. 
Kohlensaure Magnesia 30,25. 44,25. 38,70-
Eisenoxyd . . . . 2,00. — Spur. 
Bleioxyd (unwesentlich) — — 0,25-

99,50. 98,75. 99,25. 
Diese Art des Dachgesteins bildet an der nórdlichen 

Granze der Formation und gewissermafsen ais ihr jiingstes 
Glied, das sich zunachst dem dolomitischen Jurakalk an-
scbliefst, einen grofsen zusammenhangenden Zug vonBrudzo-
wice und Dziewki iiber Łysagóra, Siewirz , Niwki, Mrzy-
g tod , Bugochwatowice, Woikowice-kośc ie lne , Trzebiesta-
wice , Sikorka, Bugay, Tucznababa, Chruszczobrod, nach 
Ząbkowice , Okradzianów und Krzikawka. Ferner erscheint 
sie bei Cięszkowice und endlich auf einigen Punkten bei 
Gzichów, Olkusz, Maty Strzemieszyce und Nowagóra wird 
das Gestein durch Beimengung von Kieselmasse fast ganz 
tjuarzig, und schliefst dann Lagen von blaulich- und gelblich-
grauem muscblichem Hornstein ein. Nachdem dieses schon 
ein Jahr lang niedergeschrieben war, machte Hr. K a r s t e n 
im Arcbive fur Bergbau Bd. XVII. S. 69 eine grofse Anzahl 
Analysen von Dolomit (Dachgesteinen) aus Oberschlesien be-
kannt, welche ich zu yergleicbcn bitte, und welche meine 
Angaben yollkonunen bestiitigen. 

g- 79. 
Schichtung, Zerkliiflung, Absonderung. 

Das Sohlgestein ist, wie schon erwahnt, immer geschich-
tet, und diese Schichten wechseln in der Machtigkeit von ein 
Zoll bis zu zwei Fufs ab ; die Neigung ist gewóhnlich sehr 
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flach, ja zuweilen ganz horizontal, und nur sehr selten be -
triigt sie zwanzig bis dreifsig Grad. Hr. v. O e y n h a u s e n s 
Angabe, dafs diese starliere Neigung sich nur in der Nahe 
der weifsen , d. h. Jurakalkstein - Formation linde, habe ich 
aber gar nicht bestatigt gefunden. I)a dieser Kalkstein auf 
dem Steinkohlengebirge aufrubt, so ist auch dessen Schich-
tung giinzlich von den Unebenheiten jenes Grundgebirgs und 
dessen Sattel - und Muldcnbiklungen abhiingig. Ganz im 
Grofsen betrachtet, kann ich ais Kegel nur so viel angeben, 
dafs in dem Zuge des Kalksteins von Niezdara an der schle-
sischen Granze iiber Woikowice-kościelne, Losien, Sław-
ków bis Olkusz das generelle Fallen stets nach NO, umge-
kehrt hingegen in dem Zuge von Scharley in Schlesien iiber 
Bobrownik, Woikowice-komorne bis Bendzin und im siidli-
chen Theile, von Cieszkowice bis Krzeszowice und von Jel-
len bis Alwernia das generelle Fallen nach S W gerichtet ist, 
so dafs der Hauptzug des Kohlengebirgs von Strzyzowice bis 
Sierza ais Rucken zu betrachten ist, iiber den sich das Kalk-
gebirge nach beiden Seiten des Abfalls ablagerte. Im Spe-
ciellen betrachtet sehen wir aber in kleinen Districten das 
Sohlgestein sehr unregelmiifsige Mulden und Sattel bilden. 
Die grofsen Erzniederlagen von Tarnowitz und Olkusz stellen 
langgezogene Mulden des Soblgesteins dar, und bei Olkusz 
ist diese Muldę sehr deutlich durch einen in der Mitte und 
und nach ihrer Lange binziehenden Sattel wieder in zwei 
Special-Mulden getheilt.— Sehr schmale aber lang erstreckte 
Mulden des Soblgesteins lebren uns die Gruben Anna, Leoni-
das und Kozio ł bei Sławków kennen, und von Scharley iiber 
Bobrownik, Zychcice bis Woikoivice bildet das Sohlgestein 
und die darauf liegenden Gallmey- und Eisensteinlagen ein so 
complicirtes Mulden - und Sattel - System. ais man nur selten 
sieht. Die Oberllache des Sohlgesteins, wo sie mit Dachge-
stein und Erzlagen bedeckt ist, erscheint hóchst unregel-
miifsig; rundę kesselfórmige Yertiefungen schliefsen oft dicht 
aneinander, anderwarts sind kleine Thaler und Bacheln tief 
in dasselbe eingeschnitten, und beim Grubenbaue fiihrt man 
oft. mit Strecken, die auf der horizontalen Erzlage getrieben 
sind, plotzlich steile Wandę von Sohlgestein an, die entwe-
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tler mehrere Lachter hochsenkrecht in die Hóhe und eben so 
tief anderwarts niedersetzen. Dieses zerrissene Ansehen der 
Oberllacbe lafst uns yermuthen, dafs das Sohlgestein nach 
seiner Bildung, und ehe das Dachgestein darauf abgelagert 
wurde, durch Wasserfluthen so zerrissen und zerstórt ward. 
W i r diirfen uns aber auch nicht verschweigen, dafs dieser 
Ansicht Manches entgegensteht, und -wir werden nachmals 
darauf zuruckkommen miissen, wenn wir Ton der Lagerung 
und dem relativen Alter der Formation sprechen. 

Das Sohlgestein zeigt, ohne die unregelmafsige Zerkliif-
tung zu rechnen, auch an einigen Punkten eine sehr regel-
malsige senkrechte, wodurch die Schichten eine saulenfór-
mige Absonderung erhalten. Diese Kliifte erweitern sich 
dann so, dafs sie kleine Hohlen darstellen. — Am ausgezeich-
netsten fand diefs auf dem Berge Jaszyniec, zwischen Goto -
nog und Strzemieszyce statt, wo man selbst glaubte, dafs diese 
Hohlen kiinstlich ausgebrochen worden waren. Die Wandę 
dieser weiten Kliifte sind dann gewóhnlich mit ausgezeich-
neter Bergmilch bekleidet. 

Das Dachgestein, an sich fester und schwerer zerspreng-
bar ais das Sohlengestein, ist doch weit mehr zerkliiftet 
und dadurch wieder zerruttet. Dieses Gestein ist nie ge-
schichtet, sondern in grofsen unregelmafsigen Massen abge-
setzt. Es ist schwer, sich einen Begrififvon den mannichfaltigen 
und sonderbaren Gestalten zu machen, in welchen die Massen 
dieses cavernósen Gesteins durch weite Hohlungen und Kliifte 
von einander getrennt, oft scheinbar ganz lose und doch 
fest in einander geflochten iiber und neben einander liegen, 
wenn man nicht die alten Grubenbaue von Olkusz, Stawków 
oder Lgota zu sehen Gelegenheit hat. Fiir manche solche 
Massen , besonders fiir die, welche lose in den milden Gall-
meylagen inneliegen, móchte der Ausdruck klotzfórmig noch 
am bezeichnendsten seyn. — Eine Regelmafsigkeit der Kliifte 
und Hohlungen ist gar nicht zu beobachten. 

V o n 
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V o n d e n u n t e r g e o r d n e t e n E r z - N i e d e r 1 a g en d e r 
F o r m a t i o n . 

80. 

Ali gem eine Betracht u n g. 

Der Reichthum an Erzen: Bleiglanz, Gallmey und Ei-
senstein, und die sonderbare Art ihres Yorkommens iii und 
mit dieser Formation, bal dieselbe sowobl fiir den Geogno-
sten ais Bergmann hoehst wichtig gemaeht, und ihr mitRechl 
den Namen der E r z f i i h r e n d e n in Yergleich mit den benacli-
barten iibrigen Flótzkalk - Formationen gegeben. Vom An-
fange des 14ten bis zum Ende des 1 ;ten Jabrhunderts ward 
darinnen der fiir jene Zeit ergiebigste Bleibergbau von ganz 
Europa getrieben , der sich von Tarnowitz bis Olkusz und von 
Siewirz bis Krzanów ausbreitete. Sein Andenken rief vor 
ungefahr fiinfzig Jahren von Neuem den jetzigen gesegneten 
Bleibergbau von Oberschlesien und der Reichthum an wohl-
feilen Eisensteinen das noch wichtigere Eisenhuttengewerbe 
ins Leben, und seit der Entdeckung metallisches Zink im 
Grofsen erzeugen zu konnen, ward die unglaubliche Masse 
von Gallmey, die in diesem Gebirge eingescblossen ist, be-
sonders seit dem Jahre 1815, eine dritte Yeranlassung zu 
vielfaltigen Gebirgs - Untersuchungen. 

Man sollte mithin glauben, dafs liber die Art , wie jene 
Erze im Gebirge gelagert sind, schon vólliges Licht verbrei-
tet sey. Gleichwohl ist diefs nicht der Fali, und nach meiner 
Ueberzeugung mufs ich glauben, dafs hierbei einige vorge-
fafste Meinungen und technisch - bergmannische Ansichten 
und Benennungen einer naturgetreuen Schilderung etwas hin-
derlich waren. 

Schon W e r n e r in seinen miiiidlichen Yortriigen iiber 
Geosnosie stellte ais eine locale, besondere Formation ein o 
sogenanntes G a l l m e y g e b i r g e auf, das in Oberschlesien 
und Polen existiren sollte. Seine Ansicht davon war, da er 
niemals jene Liinder selbst bereiste, sehr dunkel und un-
vollkommen. Dennoch bat sieli diese Idee gewissermafsen 
erhalten, und selbst in der neuesten und volJstandigsten Schil-
derung, welche uns Hr. T h i i r n a g e l von jenen Erz-Nieder-

P lis CK, geognost. Beschreib. von Polen. l ! 1 5 
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lagen in Schlesien gegeben hat, betraehtet er dieselben un-
ter den Namen des Bleierzgebirgs 

des Gallmeygebirgs und 
des Eisensteingebirgs *) 

wobl noch zu sehr ais isolirte, fiir sich bestehcnde Gebirgs-
glieder, weil ihre Verhaltnisse nur nach schlesischen Beob-
achtungspunkten beurtheilt sind, wo zufalligerweise die am 
ineisten Aufschlufs gewahrerulen Yerhaltnisse nicht zu sehen 
sind. Herr T h i i r n a g e l selbst hat S. 34 sehr richtig er-
kannt, dafs nur von Polen aus ein sicherer Aufschlufs zu 
erwarten stehe, indem er sagt: „ S o gewifs es ist, dafs sich 
„ v o n Polen aus iiber dieses schlesische erzfiihrende Gebirge 
„dereinst ein gliicklicher Aufschlufs erwarten lafst, und dafs 
„ jene Gegenden die geognostischen Yerhaltnisse der hiesigen 
„vóllig aufzuklaren behiilflich seyn werden, so sind sie jetzt 
„doch be iWeitem weniger gekannt ."— Wenn nun seit 1822, 
ais dieses geschrieben wurde, die Beobachlungen im polni-
schen erzfuhrendcn Flótzkalk sich sehr vermehrten, so will 
ich, darauf gestiitzt, versuchen, Hr. T h i i r n a g e l s Hoffnung 
vielleicht einigermafsen zu erfiillen. 

Keine jener Erzbildungen ist eine im geognostischen 
Sinne selbststandige Bildung, alle sind an das oben geschil-
derte Dachgestcin (Dolomit-Kalkstein) aufs innigste gebun-
den, alle sind ilnn mehr und weniger untergeordnet, und 
wo das Dachgestein iiber manćhen Erzmuldcn fehll oder zu 
fehlen scheint, sind Stellvertreter yorhanden, die bisher 
wohl nicht geliórig gewiirdigt wurden. Keine der drei F.rz-
gattungen kann an sich fiir absolut alter oder jiinger ais die 
andere gelten; jede greift in die Bildung der andern man-
nichfaltig ein, und die von Bleiglanz und Gallmey wieiler-
holen sich sogar mehrmals. Die scharfe Trennung, welche 
der Bergmann zwischen den drei Erzbildungen aus techni-
schen Griindcn macht, existirt in der Natur nicht, und kann 
yom Geognosten nicht anerkannt werden. Nur relativ kann 
manche Gallmey- und Eisensteinlage fiir alter ais die Haupt-
bleieizlage gelten, anderer Gallmey ist aber wieder jiinger 

*) K a r s t c n s Arcliiy VII. S. 33. 
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ais diese, und wieder andere Bleierze erscheinen ais noch 
jiingere llildung. Keine der Erzniederlagen bildet regel-
mafsige Lagerstiitten, und wenn sie gleicli hier und da die 
Natur einesFlótzes nachahmen, so kann man sich doch die-
ses Ausdrucks nicht bedienen. Die Erze sind theils unre-
gclmafsig auf einzelnen Punkten concentrirt, theils in ein-
zelnen Gesteinbiinken, theils im ganzen Dachgestein ver-
theilt. Der Bergmann hat, diefs wohl erkennend, defshalb 
die sonst ungewóhnlichen Ausdriicke: Bleierzlage, Gallmey-
lage, Eisensteinlage dafiir gewahlt, und wir wollen diese 
einstweilen ais Nothbehelfe beibehalten. 

Stellen wir alle Arten des Vorkommens dieser Erze 
zusammen, so glaube ich folgende ais mehr und minder we-
sentlich yerschieden unterscheiden und separat betrachten zu 
miissen. 

A ) Die H a u p tga l ln i ey 1 a g e und die unmittelbar dar-
auf ruhende Hau p t b 1 ei e r zla g e , beide zusammen auf der 
Gebirgssclieide zwischen Sohl- und Dachgestein. 

B) Die s t o c k f o r m i g e n A b l a g e r u n g e n von Gall-
mey und die ihnen gleichzeitigen von E i s e n s t e i n in Mul-
den und Kesseln des Sohlgesteins, iiber welchen das Dachge-
stein zuweilen fehlt; hier und da verbunden mit e i n e r ( j ii n-
g e r n ? ) B l e i e r z b i l d u n g . 

C) Die yóllig unregelmafsige Gallmey- und Bleiglanz-
Niederlage im braunen und dichten drusigen Dachgestein 
selbst, und 

D ) die jiingste Bleierzbildung im Dolomit oder dem 
weifsen sandigen Dachgestein. 

Diese beiden letztern Arten des Erzvorkommens sind in 
Obersehlesien giinzlich unbekannt, desto haufiger in Polen und 
fiir das Studium des Gebirgs sehr lehrreich. 

Yersuchen wir hierauf jede dieser Bildungen fiir sich zu 
schildern. 

81. 

A. Die Hauptgallmey - und. Hauptbleierzlage. 

W o die Formation sich yollkommen entwickelt hat, in 
den grófsern llachen Mulden, welche die Oberlliiche des Sohl-

15 * 
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gesteins formirt, hat sich darauf eine mehrund minder zusam 
menhangcnde Schicht von Gallmey und darauf eine ahnliche 
von Bleierzen abgelagert, welche gemeinschaftlich von Dach-
gestein wieder bedeckt werden oder an den Randem jener 
Mulden, w o die Bildung des Dachgesteins nicht entwickelt 
oder wieder zerstórt ward, frei zu Tage ausgehen oder mit 
lockern Gesteinsmassen bedeckt sind, welche theils ein Pro-
dukt zerstórter Dachsteinmassen und nur zum kleinsten Thail 
wahre Alhmonen sind. — Bcide Erzlagen haben sehr wenig 
Anspruch auf Regelmafsigkeit zu machen; sie waren genóthigt 
alle Unregelmafsigkeiten der Sohlstein- Oberflache mit anzu-
nehmen oder zum Theil auszugleichen, sie fehlen auf andern 
Punkten ganz, und ihre Stelle wird nur durch eine zwischen 
Sohl- und Dachgestein fortlaufende Lettenkluft bezeichnet, 
oder sie sind zwar vorlianden, aber auf grofse Strecken an 
Erzen arm oder ganz taub. Endlich sind beide Erzlagen nicht 
stets ubereinander vorhanden, sondern in manchen Mulden 
fehlt die Bleierzlage iiber dem Gallmey, anderwarts fehlt die 
Gallmeylage, und es legt sich die Bleierzlage unmittelbar auf 
das Sohlgestein. Dieses letztere Verhaltnifs findet auf der 
Friedrichsgrube zu Tarnowitz statt, und weil man bisher nur 
diese Grube ais den regelmafsigen Typus der ganzen Forma-
tion zu betrachten pflegte, entstand der Glaube, dafs die Blei-
e rz - und Gallmey-Bildung immer getrennt, jede fiir sich se-
parate Niederlagen bilde, und im Allgemeinen die Bleierzlage 
ais die altere Bildung zu betrachten scy. l ir . T h u r n a g e l *) 
hat, obgleich er selbst anfiihrt, dafs am Trockenber" bei 
Tarnowitz die Bleierzlage iiber die Gallmeylage sich legt. 
aus andern Grunden, ebenfalls dieselbe Meinung ausgespro-
chen, und ich mufs also die Griiiule aufstellen, welche mich 
vom Gegen theil iiberzeugten. Offenbar kónnen hieruber mit 
Sicherheit nur solche Punkte entscheiden, wo Gallmey nnd 
die Hauptbleierzlage in einer Muldę zusammen gelagert vor-
kommen. — Dicfs findet nur in Polen statt, und hier lafst 
sich also daruber besser ais bei Tarnowitz urtheilen. Der 
wichtigstc Punkt dieser Art ist die grofse Erzmulde von Ol-

*) T h u r n a g e l a. a. O. S. 52 , 53. 
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kusz. Hier liegt iiberall die Bleierzlage ganz ausgezeichnet 
auf der Gallmeylage, und diefs nicht etwa blofs ani Ausge-
henden , sondern auch im Einfallenden. Ueberall wo man die 
alten Strecken antrifft, mit denen die Bleierze abgebaut wur-
den, stelu auf dereń Sohle der Gallmey an, und unter diesem 
liegt das wahre blaue Sohlgestein. Der jetzige Gallmcyberg-
bau zu Olkusz beniitzt diesen Umstand, indem man die alten 
Strecken sorgfiiltig aufsucht, um den Betrieb neuer Strecken 
móglichst zu yernieiden und aus jenen in der Sohle sogleich 
den Abbau der Gallmey-Pfeiler angreifen zu kónnen. Ganz 
dasselbe Yerhaltnifs lehren die alten Baue bei Bolesław, bei 
Uyków und zum Theile bei Starzynów kennen. Eben so sind 
die alten Bleierzbaue bei Niesulowice, Lgota, Wodna, bei 
Balin, Jaworzno und Długoszyn iiber der Hauptgallmeylage 
getrieben, und dienen jetzt den ehemals nicht gekannten oder 
nicht yerkaufbaren Gallmey 111 der Sohle zu gewinnen. Jeder 
Bergmann jener Gegenden kennt dieses Yerhaltnifs, und iiber-
all, wo in der Sohle der alten Bleierzstrecken die Gallmeylooe 
nicht sogleich sichtbar isl , wird bis aufs reine Sohlgestein 
niedergebroclien, um sicher zu seyn, kcinen Gallmey unter 
der abgebauten Bleierzlage stecken zu lasscn. Hier ist es 
also durch unmittelbare Uebercinanderlagerung erwiesen, dafs 
die Gallmeylage relatiy iii ter ais die der Bleierze ist. — Aber auch 
ein anderes interessantes Yorkornmen spriclit indirect fiir die-
ses Verlialtnifs. Auf der Joseph - Grube zu Alt-Olkutz und 
noch mehr auf Skałka bei Starzynów linden sich zuweilen 
im Sohlgestein tiefe gangartige Spalten, weite unregelmafsige 
Rachelu und kesselfórmige Vertiefungen, in welchen sich 
von den Scitenwiinden grofse Wiinde und kleine Bruchstiickc 
von Sohlgestein hereingezogen haben. Diese ehemals leeren 
Raume sind fast immer mit reichein weifsem Gallmey ausge-
fiillt, der jene Wandę und Bruchstiicke sehalenartig umgibt; 
niemals linden sich Bleierze in diesen Spalten und Sohlstein-
kesseln, wie es der Fali seyn miifste, wenn dii; Bleierze 
eine iiltere Bildung ais der Gallmey waren. 

Die Masse, woraus eigentlich diese Haupt-Gallmey- und 
Bleierzlage besteht, is! ein etwas miirbes Dachgestein, 
welches stellenweisc und besonders gegen das Ausgehende 
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sehr .zersetzt, in eisenschiissigen Letten von gelben und brau-
nen Farben oder in wahren Eisenoeker ubergeht. Der Gall-
mey bildet darinnen schmale Lagen oder unformliehe, scha-
lig abgesonderte Knollen und Nieren, Avie manche Braun - und 
Thoneisensteine, und enthalt nicht selten auch eingespreng-
ten Bleiglanz. Der Bleiglanz der eigentlicben Bleierzlage 
bildet Schnuren, unformliehe Stiicke, octaedrische Krystalle, 
eingesprengte Kórner und sehr feinen, nur in den Waschen 
sichtbaren Schlich sowohl in der festen ais lettigen Lager-
masse. Ihn begleiten, ais secundare Bildungen, gelbe nnd 
graue Bleierde, W e i f s - und Schwarz-Bleierz, und in Schle-
sien, ais Seltenheiten , auch Griinbieierz und Bleivitriol. — 
Im Ganzen bildet der Gallmey eine dichter zusammengedrangte 
und weniger unterbrochene Masse ais die Bleierze, und in 
Polen ist Gallmey ebenfalls in der Bleierzlage eingewachsen. 
— Auf einigen Punkten ist der Bleiglanz in diehten Braun-
eisenstein eingewachsen, und bei Tarnowitz, wo die Bleierz-
lage auf dem Sohlengestein ohne Gallmey aufruht, lindet sich 
Bleiglanz auch in diesem bis zu mehreren Fufs Tiefe einge-
wachsen. Sehr fein eingesprengter Schwefelkies lindet sich 
ferner in grofser Menge auf der Erzlage, welche durch Zer-
setzung des Kieses in einen blaulichen vitriolischen Letten 
umgewandelt ist. Auch anderwarts findeń wir auf der Erz-
lage Schwefelkies, meist schon in Brauneisenstein umgewan-
delt, und ich glaube, dafs der hraune Ocker, der fast stets 
Gallmey und Bleiglanz begleitet, wohl gróstentheils einPro-
duct zersetzter IUese seyn mag. Andere Mineralien sind auf 
den Erzlagcn sehr selten, aufser Kalkspath, der dem ganzen 
Gebirge angehórt. In Tarnowitz fanden sich noch ais solche, 
aber selten, Arragon und fasriger Kalkstein; in Olkusz ist in 
den Nieren des Gallmeys gemeiner Boi und Bergseife nicht 
selten eingeschlossen, und in Lgota begleitet den Gallmey, 
von tleni noch spater die Kede seyn wird, zuweilen kadmium-
haltige braune Zinkblende. Vom Bleiglanze ist zu bemer-
ken, dafs er nie fein- und kleinkórnig erscheint, dahingegen 
manchmal blumig - blattrig, wenn er krystallisirt ist, immer 
nur in Octaedern und Octaedern mit abgestumpften Ecken, 
und dafs sein Silbergehalt selten im Centner iiber V)„ Lotli 
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steigt.— Dafs in Tarnowitz die Erzlage meist nicht unmittel-
bar auf blauem Sohlengestein, sondern auf einer Zwischen-
schicht von Dachgestein (dort braunes Sohlgcstein genannt) 
aufruht, ist schon erwahnt, und spriclit um so mehr dafiir, 
dafs die ganze Erzbildung innig mit dem Dachgesteine zusam-
inenhangt. In Olkusz konnte ich diefs nicht beobachten, 
aber hier vertritt gewisscrmafsen die Gallmeylage die Stelle 
jener Zwischenschicht. Desto ausgezeichneter zeigen die 
alten Baue von Lgota, dafs iiber dem wahren Sohlgestein 
zuerst eine Schicht von Dachgestein, dann zwei durch Dach-
gestein getrenute Gallnieylagen, iiber diesen die Bleierzlage 
und dann bis zu Tage 10 — lóLachter machtiges Dachgestein 
aufruht, und dafs iniihin beide Erzbildungcn dem Dachgestein 
eigentlich untergeordnet sind. — Yon der Machtigkeit die-
ser Erzlagen lafst sich sehr wenig mit Bestiiumtheit angeben, 
denn sie ist auch in kurzeń Distanzen sehr variabel. Sie 
steigt von einer Linien weiten Kluft bis zu 7 — 8 und mehr 
Fufs. In Olkusz und Lgota ist die Machtigkeit der Gall-
meylage im Durchschnitte 1 — 3 Fufs, die Machtigkeit der 
Bleierzlage, nach der Hohe der alten Baue zu urtheilen, 
etwa zwei Fnls , sieigt aber stellenweise bis zu zebu Fufs. 

82. 
B. Die stochformigen Ahlagernngen von Gallmey nebsl einer 

damit uerbiuidencn B/eierzbildnng. 

Verlassen vii- jene siidóstlichen Gegenden, die zwi-
schen Sławków, Olkusz und Nowagóra eingeschlossen sind 
und wenden uns nach Westcn, so trefTen wir in einem kaum 
'/, Meile breiten Strich, der von Stolarzowitz in Schlesien 
iiber Scharley, Dombrówka, Bobrownik, Zychcice bis W o i -
ko^ice-Komorne und Rogoznyk in Polen reicht, andere und 
sehr ansehnliche Gallmey-Niederlagen, welche manches ab-
weichende Yerhaltnils im Vergleich mit jenen darstellen, von 
mir einstweilen in Ermanglung eines passendern Ausdrucks 
s t o c k f ó r m i g e Ablagerung genannt wurden, tmd welche 
von den schlesischen Geoguosten eigentlich alleiu den Namen 
des Gallmeygebirgs erhalten haben. Es sind ohne Zusam-
menhang g e l a g e l ' t e , abgebrochene, meist inuldenfórmige Nie-
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derlagen, welche die tiefer liegenden Kessel, Schluchten und 
Racheln des Sohlengesteins ausfiillen, dabei meist grofse 
Miichtigkeif, aber nur kleine Erstreckung nach Lange und 
Breite besii ^n, also einige Aelinlichkeit mit liegenden Stócken 
zeigen. Bas Sohlengestein , worauf diese Ablagerungen ru-
hen, ist fast immer diinn-plattenformig oder grobschiefrig, 
sehr aufgelóst, mild und lettig, und der innige Zusammen. 
hang des Gallmeylagers mit dem Sohlgestein ist nicht zu ver-
kennen. Es zeigen sich nicht allein zwischen den obern 
Schichten des Sohlgesteins bis zu rnehr ais ein Lachter Tiefe 
unter dem Gallmeylager schwachc Lagen vom weifsen Gallmey 
(Zychcice), sondern diese Schichten sind durch und durch et-
was zinkhaltig, und es hat sich hier und da (besonders in 
Schlesien) ein poróses und zellig-drusiges Mittclgestein ge-
bildet, weloŁes die schlesisclien Bergleute Sucharre nennen. 
Man A a t friiher die Drusenhautchen und klcinen Krystalle, die 
sich darin zeigen, falschlich fur Kalkspath gehalten; sie sind 
ausgezeichnetcr K i e s e l - Z i n k s p a t h (Zinkglafserz Karst.), 
der zerrieben, in Salpetersaure eingetragen, eine ausgezeich-
uete Gallerte bildet. Ueber diesen Schichten folgt min die 
eigentlicheGallmeylage, von denBergleuten d i e w e i f s c ge-
nannt. — Sie besteht aus kalkigen schmutzig-weifsen gel-
ben und blaulichen Letten, der mitunter ganz taub ist, oft 
eine einzige Gallmeyschale enthalt, die dicht und fest an 
den Kalkstein angewachsen ist, oder mehrcre Lagen von 
Gallmey iiber einander enthalt, die 1'ast nie continuirlich aus-
halten, sondern aus losen Stiicken von Gallmey bestehen, 
welche fast alle erdenkliche besondere aufsere Gestalten an-
nelimen. Dieser Gallmey ist immer von graulich -weifser, 
strohgelber, lichte - gelblich - grauer Farbę, und wird mit 
dem Namen des w e i f s e n G a l l m e y s bezeichnet. Ueber 
diesem weifsen Gallmeylager liegt v/eiter entweder blofs grauer 
Letten mit Kalkgerolle bis zu Tage, oder es folgt darauf eine 
besonders inleressante Bildung, welche man die rothe und 
braune Gallmeylage nennt, eine Rildung, welche ganz oflfen-
bar in wahren Eisenstein iibergeht, und mit den reinern Ei-
senstein -Niederlagen dieses Gebirgs in cleni genauesten Zu-
sammenhange steht. Zu Scharley in Schlesien, wo sie zuerst 
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und am reichsten angetroffen ward, iicb iiber dem weifsen 
Gallmeylager eine rdthlich-braune Lettenschicht und darauf 
e j n e % — 2 Lachter machtige Schicht von rdthlich-braunem 
Gallmey, der in grofsen klotzartigen Stiicken abgesetzt ist, 
und der ein inniges cheinisches Gemisch von kohlensaurem 
Zinkoxyd mit Eisenoxydhydrat, aber in unbestimmtem Ver-
haltnifs ist, denn der Eisengehalt nimmt in manchen Lagen 
so zu und der Zinkgehalt so ab, dafs sich der Gallmey ganz 
in gemeinen ockrigen und dichten Brauneisenstein umwandelt. 
In Polen, und zwar in dem łlachen Bergkessel, wo die Bar-
bara-Grube bei Zychcice und die Hercules - Grube bei Bo-
brownik bauen, ist die Bildung dieser braunen Gallmeylage 
in grofserm Mafsstab entwickelt, und die bis zu sieben Lach-
ter Teufe unter Tage yorgerichtete Aufdeckbarkeit auf der 
letztern Grube lafst uns besonders die Natur dieser Lager-
statte vollstandig erkennen. Es liegt hier auf der weifsen 
Gallmeylage, oder wo diese fehlt, iiber dem Sohlgestein eine 
zwei bis vielleicht zehn Lachter machtige ftlasse von gelbem 
und braunem aufserordentlich eisenockrigem kalkigem Letten, 
der im feuchtcn Zustande zwar sehr zahe ist, aber an der 
Luft schnell austrocknet und in feinen Staub zerfallt. In 
diesem sind dtinne Lagen und grofse und kleine Nieren und 
unregelmafsige Brocken von rothem und braunem gemeinem 
Gallmey und Kieselzinkspath unregelmafsig zerstreut, nur 
auf einzelnen Punkten zu festen Lagen concentrirt, uncl zu-
gleich fintlen sich hier und da diinne Lagen von braunem Boi. 
— In dieser maclitigen Eisenocker- und Letten-Masse liegen 
zugleich sehr grofse unregelmiifsige klotzlórmige Massen von 
sehr festem feinkdrnigem Dachgestein ohne alle Regcl einge-
knetet, die man fiir Reste einer einst zerriitteten zusammen-
hangenden Dachsteinbildung ansehen mufs, wenn man beob-
achtet, dafs bei Zychcice nach dem Einfallenden hin sich 
wirklich fest anstehendes Dachgestein iiber der braunen Gall-
meylage anlegt, und die ganze braune eisenockrige Letten-
masse, wic beim Yerwaschen sich zeigt, nichts anders ist, 
ais ein zersetztes oder wohl gar bei seicer Bildung nicht 
consolidirtes Dachgestein, das defshalb reeht sehr gut wirk-
lich auf mehreren Punkten, z. B. in. Scharley, iiber diesen 
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Gallmeylagen jetzt ganzlich fehlen kann. — In Scharley und 
Zychcice enthiilt der rothe Gallmey in seinen obern Lagen 
eingesprengten Bleiglanz, und bei Scharley undBeuthen liegt 
wirklich ein Lettcnlager iiber dem Gallmey, welches reich 
an inneliegenden Graupen und Stiicken von Schwarz - und 
Weifsbleierz und yorziiglich von Bleierde war uud in fruhe-
rer Zeit ganzlicb abgebaut wurde. — Eben so linden sich bei 
Zychcice im Hangenden der Gallmeymulde ansehnlicbe grofse 
Halden eines ehemaligen Bleibergbaus, die aus klarem Dach-
gestein bestelien und in dencn man einzelne Graupen von 
Bleiglanz, aber noch viel mehr Brocken von Weifsbleierz 
findet, von dem unter andern 1827 ein sehr schones derbes, 
reines Stiick von dreifsig Pfund Gewicht sich yorfand. — Es 
ist also wohl gewifs, dals iiberall auf diesen Gallmeyablage-
rungen eine Bleierzlage aufgelagert war, dafs diese aber, nach 
dem Zychcicer Yorkommen zu urtheilen, wohl eben so gut 
ais die braune Gallmeylage dem Dachgestein angehórte. Man 
hat diese Blejerzbildung gewóhnlich eine j i i n g e r e , in Yer-
gleich mit der Hauptbleierzlage genannt, und dieser Mei-
nung ist auch Hr. T h i i r n a g e l , weil er die Tarnowitzer mit 
Dachgestein bedeckte Erzlage fiir das iilteste Gebirgsglied, 
und das (in Schlesien) nicht mit Dachgestein bedeckte Gall-
meygebirge iiberbaupt fiir jiinger anspricht.— Beeapituliren 
wir aber im Kurzeń Alles, was die Beobachtungen in Polen 
kennen lehrt.en, und fassen die Verhiiltnisse im Grofsen auf, 
ohne uns durch órtliche Modificationen irren zu lassen, so 
ergibt sich ein anderes Resultat. — W i r haben bewiesen, 
dafs zwischen Sohl- und Dachgestein zu unterst die Haupt-
gallmeylage und darauf die Hauptbleierzlage ruht, iiber wel-
chen am Ausgehenden ebenfalls hier und da die Datfhge-
stein - Bedeckung fehlt. •— W i r haben ferner gesehen , dafs 
bei den sogenannten stockformigen Gallmeylagen zu unterst 
ein weifser Gallmey auf dem Solilgesteiii aufruht und in 
dasselbe eingreift, dafs darauf eine maclitige Ablagerung 
von einer aus Dachgestein zersetzten Eisenocker- und Let-
tenmasse mit rothem Gallmey und grofsen Dachgesteinblocken 
folgt, dariiber ebenfalls Bleierze yorkommen, und dals end-
lich in der Tiefe iiber diesen Bildungen wirklich Daclige-
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stein im Zusammenhange gelagert auftritt, und kónnen dar-
aus -wohl nichts anders folgern, ais dafs d^r Unterschied 
zwischen beiden Ar ten des Yoikommens kein wesentlicher, 
sondern ein durch Oertlichkeit bedingter ist, dafs die Blei-
erzlage von Scharley und Zychcice eben so gut wie die 
roni Trockenberg und Olkusz iiber der Gallmeylage liegt, 
jene also eben so alt wie diese seyn mag, und dafs das 
ganze Erzgebilde von jener und dieser Art des Yorkoni-
mens, zwischen Sohl- und Dachgestein eingeschlossen, dem 
letztern angehore, welches ais ein nicht gleiehfórmig ver-
breitetes Gebilde, iiber den Erzbildungen theilweise vor-
handen ist, theilweise fehlt und zerstórt ist, so dafs dann 
nur zufiillig Alluvionen seine Stelle eingenommen haben, 
daraus aber mit Recht auf ein jiingeres Alter der unter sol-
chenBedeckungen liegenden Erzablagerungen nicht geschlos-
sen werden kann. *) 

83. 

Die Eisenstein - Ablagernngen. 

Fast genau eben so Avie die Arorber beschriebenen stock-
fórmigen Gallmeylagen und in denselben Gegenden linden 
sich in den Vertiefungen des Sohlgesteins, mit wenig gelb-
braunen und róthlichen Letten verbundene Massen von Ei-
senstein gelagert. welche noch unregelmafsiger ais die Gall-
meylagen zuweilen wohl bis acht und neun Lachter Mach-
tigkeit erlangen, aber in ganz kurzeń Distanzen auch wie-
der ganz verdriickt erscheinen. Ueber deniselben liegt in 
der Begel nur gclber Letten und dann aufgeschwemmtes 
Gebirge. Defshalb, und weil ferner der Eisenstein zuwei-
len iiber benachbarte Gallmeymulden etwas iibergreift, bat 
man in Schlesien ziemlich allgemein angenommen, dafs diese 
Eisenstein-Niederlagen wohl noch jiinger ais der Gallmey, 
ja wohl gar iiber deni Dachgestein gelagert waren. Herr 

*) Hr. v. O e y n h a u s e n in seiner gcognostisehen Beschrcibung 
von Obt-rsclilcsien S. 230 bemerllt sclion sehr ricbtig, dafs die 
Bleierzlage von Scharley und Dombrówka keinesMcges ais eine 
zv\ eite neue Bleierz - Formation zu betiachlen sey. 
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T h i i r n a g e l a. a . 0 . s . 5 0 sagt: „So viel mir bekannt ist, hat 
„das Eisenstejngebirge nirgends eine Decke von festem Ge-
„stein, aufser an einem Punkte in der Gegend des Dorfes 
„Naklo. Der oben erwahnte Eisenstein im Dachgestein ist 
„natiirlich nicht hierher zu rechnen." Dieser Eisenstein im 
Dachgestein kommt nord- und siidwestlicli von Tarnowitz 
sehr verbreitet unter einem etwas von dem gewóhnlichen 
abweichenden Dachgestein mit viel Feuerstein vor und fiihrt 
zugleich etwas Bleierze. Hr. v. O e y n h a u s , e n gibt eben 
dasselbe an, sagt aber weiter S. 242: „Ueber der Nakloer 
„Eisensteinlage liegt niemals festes Dachgestein. Mit Un-
„recht wiirde man aber daraus folgern, dafs der Eisenstein 
„sich iiber dem Dachgestein gelagert hatte; sein Liegendes 
„besteht aus Sohlengestein, auch sind friiher schon die Falle 
„angefiihrt, wo Braun- und Gelbeisenstein in und unter 
„Dachgestein vorkommen." — Die Grfinde, warum der Ei-
senstein im Dachgestein nicht zu dcrselben Bildung, ais der 
gehoren soli, der nicht mit Dachgestein bedeckt ist, leuch-
ten aber hieraus noch nicht ein; die Nakloer machtige Ei-
sensteinniederlage scheint wieder zu sehr ais alleiniger Ty-
pus der ganzen Bildung betraehtet worden zu seyn, und die 
Beobachtung,^ dafs die Eisensteine von beiden Arten des 
Yorkommens einander ganz gleich sind, dafs selbst im Na-
kloer Eisenstein eben so wie in dem unter Dachgestein ge-
lagerten Bleierze und Gallmey, wenn auch in kleinen Quan-
titaten, sich finden, spricht nicht fiir jene Ansicht. W e n -
den wir uns wieder nach Polen, wo die Eisenstein-Ablage-
rungen zahlreicher ais in Schlesien sind, so gewinnen wir 
eine andere Ansicht. — Betrachten wir zuerst die flachę 
Niederung zwischen den Dorfern Woikowice, Bogoznik und 
Zychcice, so sehen wir hier eine Menge kleinerer und gró-
1'serer Gallmeymulden, oft wenig Lachter im Durchmesser in 
den Solilensteinkesseln liegen; gleich neben und zwischen 
ihnen und an den Gehangen der Berge von Bogoznik und 
Zychcice finden wir eben solchc Mulden, die anstatt mit 
Gallmey mit Eisensteinen ausgefiillt sind, ja Eisenstein liegt 
selbst in nianchen Gallmeymulden init inne. — Wer kann 
hier wohl zweifeln, dafs Gallmey und Eisenstein ganz gleich-
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zeitig, ganz unter denselben Yerhaltnissen abgelagert wur-
den? Ba nun iiber dem Gallmey jener Gegend bald Dach-
gestein vorhanden ist, bald fehlt, so mufs dasselbe auch fiir 
den Eisenstein gelten, und es wiirde eine hóchst willkiir-
liche Annahme seyn, darnach zwei verschiedene Eisenstein-
bildungen unterscheiden zu wollen. Gehen wir weiter, so 
treffen wir am Berge Putscliine bei Simonia ein Eisenstein-
lager unter Dachgestein, wenden wir uns nach Simonia, so 
linden wir auf der Haukgrube und eben so zwischen Simonia, 
Toporowice und Nowa-Wies sehr viele kleinere Eisenstein-
lager auf dem Sohlgestein ohne Dachsteinbedecliimg; kommen 
wir endlich nach Góra bei Strzyzowice, so entscheidct sich 
die Sache erident, denn hier gehen die alten Schachte auf 
das miiclitige Eisensteinlager theils blofs durch Letten nieder, 
und kaum hundert Schritt dayon hat man erst eine zwei bis 
drei Lachter machtige Bank von zelligem Dachgestein durch-
teufen miissen, ehe man den Eisenstein eireichte. Denken 
wir ferner daran, dafs aller hiesiger Eisenstein nie ohne Zink-
gehalt ist und stets zinkische Ofenbriiche gilt, dafs ferner sehr 
vieler rother Galliney von Zychcice mineialogisch gar nichts 
anders ais zinkreieher Brauneisenstein ist, so kann unmóglich 
aus allen diesen ein anderer Schlufs gezojen werden, ais dafs 
die Eisensteinlager gleichzeitig und in der Lagerung identisch 
mit den Gallmeyablagerungen sind, mu. dafs die einen wie 
die andern zu denBildungen zwischen Schl- und Dachgestein 
gehóren, dessen Entwickelung iiber dem Eisenstein eben so 
oft ais iiber dem Gallmey unterbrochen war. Es tritt hier 
derselbe Fali, ais wie bei den Gebirgs - Formationen im 
Grofsen ein. Eine Formation b) liegt auf fiinf und sechs 
Orten zwischen den Formationen a) und c) auf zwanzig an-
dern Punkten, ist die Formation c) nicht entwickelt, und ihre 
Stelle nelnnen jiingere Gebilde ein. Das berechtigt uns aber 
nicht, die Formation b) auf diesen Punkten fiir ein anderes 
Gebilde ais da anzuneluuen, wo die ganze regelmafsige Bei-
henfolge ohne Unterbrechung entwickelt ist. Die Eisensteine, 
welche jene oft macbtigen Ablagerungen bilden, sind zum 
grofsen Theile ein armer (25 Procent) haltiger ocl ger Gelb-
eisenstein , in welchem aber grofse JNieren von o htem und 
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fasrigem Brauneisenstein, zuweilen jaspisartig, inneliegen. 
Durch Aufnahme von mehr Erden geht dieser in gelben und 
braunen Thoneisenstein iiber, selbst in wahre Eisennieren. 
— Gehóren die vortrefflichen F.isensteine von Mierzenozyce 
ebenfalls hierher, so miissen wir dazu auch den dort ein-
brechenden feinkórnigen lirauneisenstein ziihlen. Immer sind 
es also Eisenoxydhydrate. Spuren von Lepidokrokit, kleine 
Massen von Graubraunsteinerz und dichtes nierlormiges scha-
lig abgesondertes Schwarznianganerz (Schwarzeisenstein) ge-
hóren darinnen zu den Seltenheiten. 

84. 
C. Die jiingern unregelmafsigeu Bildungen von Gallmey und 

Bleierzen im braunen Dachgestein. 

In Polen, wo die Reste des alten Bleibergbaus fast iiberall 
sich zeigen, wo nur Dachgestein angetroffen wird, liefs mit-
unter schon die Jiohe Lage, in welcher jene Halden sich fin-
den, darauf schliefsen, dafs dieśe Bleierze auf vielen Punk-
ten unter andern Yerhaltnissen ais bei Olkusz und Tarno-
witz vorgekommei seyn miissen. Zugleich zeigten diese 
Halden einen ansehnlichen Reichthum an Gallmey, und die-
ses gab seit 1819 Yeranlassung, fast alle jener alten Blei-
bergbau-Punkte ei»er neuen Untersuchung zu unterwerfen, 
welche nunmehro hinlanglich gelehrt hat, dafs es in Polen 
eine von den beschriebenen ganzlich abw eichende Niederlage 
von Gallmey und Bleiglanz in den braunen Dachgesteinen selbst 
gibt, welche durchaus nicht an die Gebirgsscheide zwischen 
Sohl- und Dachgestein gebunden ist. — Die Gegenden, wo 
diese weit verbreitete Bildung yorkommt, sind: 

1) Zwischen Mały-Strzemięszyee, Losien, Kusznyca, Sław-
ków , Bukowno und Starzynów. 

2 ) Zwischen Ząbkowice, Trzebiestawicc und Chru-
szczobrod. 

3) Von Jesurki iiber Byczyn bis Krzanów und vielleicht 
selbst weiter hin bei Trzebinia, bei Pogorzyce und Libiącz. 

Die Punkte, wo man diese Bildung am deutlichsten ent-
wickelt sieht, sind Annagrube bei Małe-Strzemieszyce und 
Ulyssesgrube zwischen Bukowno und Bolesław; auf jedem 
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Punkte zeigt sie sich aber unter etwas veraudertem Charakter, 
und ich mufs also einige derselben speeiell schildern. Nahe 
an der Siidseite des Dorfes Maty - Strzemieszyce liegt der 
Berg Warpiaggra, uber welchen in der Richtung h. 9 ein 
alter betrachtlicher Haldenzug bis an die Schlucht zieht, die 
ihn lora jenseitigen Berge Kawiagóra trennt. Das Sohlge-
stein bildet in dieser Richtung eine langgezogene trogfórmige 
Muldę, die mit Dachgestein ausgefiillt ist, und die Erze ein-
schliefst. — Das Dachgestein ist hier. wenn gleich nicht ei-
gentlieh geschichtet, doch in Biinke abgetheilt, welche eben 
so trogfórmig gebogen gegen jN und S sich herausheben. In 
ihnen baut die Annagrube.— Kaum zweiLachter unter Tage, 
unter zerriittetem Dachgestein , liegt eine schwache Gallmey-
lage, dann folgt eine fast ganz taube, drei Lachter machtige 
Bank von lesterm Dachgestein, unter diesem die % — % Lach-
ter machtige tiefere Gallmeylage, die abermals auf braunem 
Dachgestein ruht, dessen Machtigkeit bis auf das darunter 
liegende Sohlgestein sehr variabel ist. — Ein blaulicher za-
her Letten liegt auf dem Sohlgestein , ist aber hier eben so 
wenig ais auf Jeraskagóra bei Sławków erufuhrend, und nur 
am Ausgehenden finden sich davon Ausnahmen. Die soge-
nannten Gallmeylagen sind da, wo sie taub erscheinen, ein 
aufgelófster gelber und brauner Dachstein, wo sie hingegen 
erzfuhrend sind3 bestehcn sic aus einem eigenen lichte-ocker-
gelben, erdig-dichten, im Grofsen flach - muschlichen, merg-
lichen Kalkstein, oder aus einem stroh- und ockergelben, sehr 
feinschiefrigen , stark abfarbenden Mergel, der inanchem Po-
lierschiefer tauschend ahnlich ist, und dessen feine Schiefer-
ablosungen mit schónen braunen punktirten und dendriti-
schen Zeichnungen von Manganoxyd geziert sind. — Diese 
gelben Gesteine sind durch und durch zinkhaltig, auch wenn 
man keine Spur Aron Gallmey in ihnen sieht, und es ist das 
kohlensaure Zinkoxyd offenbar chemisch der ganzen Masse 
beigemischt; sie sind nach allenllichtungen mit feinen Schniii--
chen und gangartigen Kliilten von feinkórnig - blendigem oder 
nierfórmigem Zinkspath durchzogen, so dals im Grofsen, wie 
inHandstiicken das ganze Gestein einer groben Breccie gleicht, 
dereń scharfe Bruchstiicke durch Gallmey conglutinirt sind. 
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Damit zugleich erscheint selten sehr ausgezeichnet blatterige 
und noch seltener dichte ins Fasrige iibergehende sogenannte 
Schalenblende in fortilicationsartig gewundenen schmalen 
Banderii. — Seltener schcidet sich der reine, weifse Zink-
spath in derben und zelligen Partien aus. — Diese Zellen 
oder Blasen zeigen oft eine hóchst interessante Bildung. Sie 
sind zu aufśerst mit einer diinnen nierfórmig gebogenen 
Haut von Zinkspath umscblossen, dann folgt im Innern der 
Blase, an jener anliegend, eine andere, kaum '/4 Linie starkę 
eben so gebogene Scliale von Bleiglanz, und in der leeren 
Hóhlung unter dieser sitzt am Grund der Blase ein schalf 
ausgebildetes Octaeder von Bleiglanz. Gewifs ein Beweis, 
mit welcher Iluhe die Erzbildung in den durch ' Gas - Ent-
wicklungen aufgebliihten und umgewandelten Gesteinen, viel-
leicht, selbst aus gasartigen Auflósungen erfolgte. Bleiglanz 
ist aufserdem in jenen Gallmeylagen und iiber ihnen im miir-
ben Dachgestein iiberall in ungeregelten Schniiren und Aeder-
chen enthalten, welche die Yorfahren mit einer unglaublichen 
Beharrlicbkeit, selbst mit Feuersetzen, nach allen Richtungen 
verfolgt und ziemlich rein abgebaut haben; ein Unterneh-
men, das bei dem jetzigen Preis der Materialien und Lohne 
und bei den im Ganzen kleinen und armen Erzmitteln vóllig 
unausfiihrbar seyn wiirde. 

Yon Warpiagóra gegen SO setzt jener, interessante trog-
fórmige Erzzug iiber Kawiagóra und Jeraskagóra bis gegen 
Sławków genau in derselben Richtung fort , und jeder, der 
zuerst solche Haldenziige, wie auf Kawiagóra sieht, mufs 
glauben, dafs dieselben von einem auf Gangen oder Gang-
ziigen betriebenen Bergbau herriihren, denn sie haben bei 
einer Lange von 300—.r>00 und mehrLachtcrn nur eineBreite 
von 20 — 30 Lach tern. — Auf Kawiagóra sind die Halden 
besonders hoch und grofs, und zeigen deutlich, dafs die hier 
gewonnenen Bleierze blofs im Dachgestein eingesprengt vor-
gekommen sind. — Einige neuere Yersuche bei Krzikawka, 
unweit Sławków, gaben davon eine deutlichere Idee, denn 
mit einem 22 Lachter tief blofs im Dachgestein abgeteuften 
Schaeht traf man unter einander drei Lagen mit eingespreng-

tem 
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tern Bleiglanz ohne Gallmey unii ohne Sohlgestein, das hier 
wenigstens noch 1 0 — 15 Lachter tiefer liegen mag. 

An der siidwestlichen Seite von Bolesław erhebt sich der 
Berg Kuklinagóra, bedeckt mit den Ilesten des grofsen alten 
Bergbaues, der sich einerseils gegen Uyków, andererseits nach 
der jetzigen Ulysses - Grube gegen Bukowno, und von da wie-
der nach Starzynów zicht. Bei Uyków und Starzynów scheint 
die Hauptbleierzlage zwischen Sohl- und Dachgestein bebaut 
worden zu seyn; auf Kuklinagóra und dem Bukowner-Berg 
hingegen ist wieder nur das Dachgestein erzfiihrend. Hier 
ist an eine regelmafsige Erzlage gar nicht zu denken. Der 
ganze Berg ist ein grofses Stockwerk, das vom Fufs bis zu 
dem Gipfel steinbruchartig abgebaut werden kónnte, denn das 
graue feinkórnige, durch Zersetzung weifs, inerglich und ab-
farbend gewordene Dachgestein ist durchaus mit ungeregel-
ten Triimmcrn von Zinkspath durchzogen und stellt so eino 
walire Gallmeybreccie dar, wefsbalb sich hier nur durch sorg-
faltige Handscheidung ein brauchbarer 10 — 15 Procent halti-
ger Gallmey erzielen laFst. Eben so zerstreut sind in der 
ganzen Massc die Bleierze eingesprengt und in Schniiren ein-
gewachsen, und nur stellenweise concentriren sich Bleiglanz 
und Gallmey zu etwas dichtern Massen und Lagen, die aber 
nie lange anhalten. Die alten Baue sind defshalb auch ein 
unregelmiifsiges Gewirre von iiber und unter cinander sich 
kreuzenden Strecken, und neuere Baue haben bewiesen , dafs 
die dazwischen stebendeu Pfeiler eben so viel Erze enthaL 
ten, ais man mit den strecken - und stockwerkfórmigen W e i -
tungen abzubauen beabsichtigte, so dafs hier nur Aufdeck-
barkeit. und Steinbruchbau reine Gewinnung gestatten. In 
der Tiefe unter dem erzfiihrenden Stockwerke findet man stel-
lenweise 4 — 5 Lachter maclitige Bankę von braunem Dach-
gestein ohne Erze, und dann erst folgt das blaue Sohlgestein 
ohne darauf liegende Erzlage. Auf ganz ahnliche Art ist 
der alte Bergbau von Okradzianów ebenfalls nur im Dachge-
stein getrieben, ohne das Sohlgestein erreicht zu haben. 
Bleiglanz, meist in Octaedern krystallisirt, liegt iiberall zer-
streut in der ganzen Gesteinsmasse, und Gallmey durch. 
schwarmt sie ebenfalls in unbedeutenden Trummern. Eben^ 

P i t s c h , geogn«>t. Beschreib. yon Foltn. I . 
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so ist der alte Bau aufBiniagóra bei Ząbkowice, bei Sikorlia 
und Trzebiestawice wenig Lachter unter Tage auf Banken 
des Dachgesteins betrieben , welche von Bleiglanz und Gall-
mey durchtriimmert und mit Fcuersteinen yerwachsen sind. 
— Auf dcm Sohlgcstcin liegt auch hier lieine regelmafsige 
Erzlage. Auf dem Bergzugc, der von Jesurki bei Jaworzno 
iiber Byczyn bis Krzanów zieht, bauten vor einigen Jahren dic 
Grubcn Markowska, Koszyniec, Panska-Sosnina, Worfiamata und 
Werfiawielka im gelben, braungellechten, dichten Dachgestein 
auf einer 14 — 1 8 Zoll starken Gallmcylage, die nur aus zinkhal-
tigem, miirbem Dachgestein mit Gallmeytriimmern durchwach-
sen bestand, auf einer schwachen ockrieen Eisensteinlaeo o U 
aufrulit, unter welcher l'/3 — 3 Lachter miichtiges erzleeres 
Dachgestein durchteuft windę , ohne jemals zwischen ihm 
und dem Sohlgestein eine Spur einer regelmafsigen Erzlage 
zu finden. 

Aus diesen speciellen Angaben geht. folglich unzweifel-
haft hcryor , dafs in den genannten Gegenden ein an sich 
selbst oft zinkhaltiges Dachgestein eine von den zuerst be-
schriebenen Erzgebilden sehr verschiedne und relatiy jiin-
gere Bildung von Gallmey und Bleierzen einschliefst, die 
theils wahre Stockwerhe formirt, iheils in ungeregelten La-
gen zwischen tauben Dachsteinbanken eingeschlossen ist. 

85. 

D. Die jiingste Bleierzbildung im Dolomit oder dem loeifsen 
sandigen Dachgestein. 

Belativ noch jiinger und von der yorigen noch etwas ab-
weicbcnd erscheint in dem ob en beschriebenen wahren Dolo-
mit der Gegend von Siewirz eine freilich jetzt nur wenig 
gekannte Bildung von Bleierzen ohne Gallmey. W i r sehen 
auf den ansebnlichen Hóhen westlich von Siewirz zuerst bei 
der alten Kirche St. Johann auf einer Lange von '/s Meile, so-
dann auf Worpiagóra, nórdlich von Woikowice - Kościelne, 
und zwar von Tuliszów bis fast nach Trzebiestawice auf eine 
Lange von '/, Meile sehr ansehnliche Haldenziige, die fast 
von N nach S laufen. W i r finden ahnliche lang erstreckte 
Bingenziige bei Brudzowice und Dziewki, bei Niwhi und selbst 
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bei Mrzygtod, und auch ein Theil der Haldenziige zwischen 
Trzebies+awice und Sikorka und bei Chruszcobrod scheint 
hierher zu gelióren. — Auf keinem dieser Punkte sieht man 
in der Niilie Sohlgestein zu Tage gehen, nirgends bemerkt 
man eigentlichen Gallmey, und das Ansehen der Halden lehrt, 
dafs hier die Vorfahren auf Iłlei gebaut haben miissen, das 
aber unter andern Verhaltnissen ais anderwiirts yorgekonnnen 
seyn mufs. Einigc bis zu zwanzig Lachter Teufe in den al-
ten Bingenziigen abgeteufte Schachte haben endlich iiber diese 
alten Baue einiges I Jelit verbreitet.— Es findet sich namlich, 
dals nach gewissen Richtungen der Dolomit mit kleinen kry-
stallinischen Kórnern von Bleiglanz, oft schon in Weifsblei-
erz umgewandelt, angefiillt ist, und dafs diese Erzstriche 
oline scharfe Begranzungen gangartig in die Tiefe setzen, 
ofl; dicht aneinander, zuweilen auch entfernter liegen, sich 
hier und da im Nebengestcin stockfórmig ausbreiten und von 
den Alten meistentheils durch Feuersetzen verfolgt und abge-
baut, und aus dem gebrannten und dadurch crlockerten Gestein 
die sparlich zerstreuten Erzgraupen durch Schlammen, viel-
leicht auch selbst nach vorangegangenem Pochen, gewonnen 
worden sind. — Eine regelmafsige Erzlage zwischen Sohl-
und Dachgestein hat man nirgends erreicht, und so ist diese 
arme Bleierzbildung ein alleiniges F.igenthum des jiingsten 
sandig-dolomitischen Dachgesteins, welche vielleicht aufser-
dem nur noch bei Pogorzyce, unweit Krzanów, nach den al-
ten Bauen zu urtheilen-, ebenfalls vorgekommen seyn kónnte, 
weil hier alte Schachte selbst 40 — 50 Lachter tief blofs in 
Dachgestein abgeteuft sind. 

80. 
Tractus und Ferbreitung der Erzfelder. 

Eben so wenig, ais das erzfuhrende Dachgestein gleich-
fórmig iiber das Sohlengestein verbreitet ist, eben so und 
noch weit mehr unterbrochen sind die Erzfelder selbst ver-
breitet, und ihr Tractus scheint an keine allgemeine Kegel 
gebunden zn seyn. Betrachten wir auf einer Charte alle 
funkte, wo die beschriebenen Erzniederlagen sich finden, 
so sind sie in funf Gruppen oder Erzfelder vertheilt, welche 

16 * 
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jede ihre besondere Eigenthiimlichkeit bat; und unter sieli 
nicht in unmittelbarem Zusanimenhange stehen. 

1) Das T a r n o w i t z - C z el la z e r Erzfcld, zwischen 
Schlesicn und Polen getheilt, wird durch eine Linie umgranzt, 
die man von Georgenberg iiber Sowitz, Repton, Gorniki, Mi-
ehowitz, Beuthen, Michalkowitz-Czelladz, Bendzin, Groiec. 
um die Strzyzowicer Steinkohlenmulde herum, iiber Dąbie, 
Sadowie, Mierzęcice, Sonczów, Niezdara zuriiek auf Geor-
genberg zieht. Der nordwestliclie 'i'heil uin Tarnowitz und 
Georgenberg ist ani reichsten an Bleierzen, der mittlere 
Strich von Trockenberg bei Tarnowitz und von Stollarzo-
witz an ostwarts iiber Soharley, Zychcice bis Rogoźnik und 
Gzichów bei Bendzin wird durch reiche Ablagerungen von 
Gallmey verbunden mit Bleierzen charakterisirt, und der Ei-
senstein bildet an der nordostlichen Begraiizung einen Zug 
von Naklo iiber Neudek, Niezdara, Sonczów, Siemonia, Góra 
bis Mierzęcice, und schliefst sich auch siidwcstlich von Czel-
ladz bis Vorwerk Dąbrówka dem Zug der Gallmeymulden, 
aber w eniger reich an Eisensteinen an, welcher allein in die-
semErzfeld erscheint. Getrennt davon erscheint nur noch Ei-
senstein, bei Grofsstein und Stubendorf, unweit Grofs-Strehlitz. 

2) D e r n o r d o s t l i c h e E r z z u g von Dziewki und 
Boguchwałowice an iiber Siewirz, Tuliszów, Trzebiesła-
•wice, Sikorka, Biniagóra, Lęka, Warpisko und Lipiagóra bis 
Okradzianów umfafst nur langgestreckte schmale Ziige von 
armen Bleierzen im Dolomit zerstreut, welche bereits abge-
baut, keine fernere Unternehmung darauf moglich machen. 

3) D a s S ł a w k o w e r E r z f e l d umfafst die schmalen 
muldenfórmigen Ziige von Gallmey und Bleierzen im brau-
nen Dachgestein, die in h. 9 von Warpiagóra bei Mały-
Strzemięszyce iiber Kawiagóra, Jeraskagóra, Kozioł bis zum 
Sw. Marek im Stawkower Thalbassin laufen. 

4 ) D a s O l k u s z , N o w a g o r e r E r z f e l d , an Blei-
and Gallmei-Reichthum mit dem Tarnowitzer wetteifernd, 

nimmt die Gegenden von Bolesław, Starzinów und Olkusz 
ein, yerbreitet sich von da unter dem Sand sudwiirts, legt 
s i c h jenseits der Diablik-Berge bei Zurada wieder an, nimmt 
die reiche Gegend zwischen Lgota, Gorenice, Nowagora und 
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Psary ein und schickt ron dort noch einen Erzzug iiber Trze-
binia, Górka, Trzebionka, Wodna bis Góra Łuszowska. In 
diesem Erzfelde sind die vorziigliehsten Erz - Niederlagen 
zwischen Sohl- und Dachgestein eingeschlossen, und nur bei 
Bukowno, Bolesław, um Gorenice und Górka schliefst auch 
das Dachgestein stokwerksartige Erzmassen ein. 

5) E n d l i c h d a s K r z a n o w ę r E r z f e l d , aus ai-men 
Niederlagen im Dachgestein bestehend, ist einerscits zwischen 
Byczyn, Konty, Balin und Koźmin, andererseits zwischen 
Kościelec, Pogorzyce, Lipowiec und Plaży eingeschlossen. 
Getrennt davon bei Jellin zeigt sich noch Eisenstein, aber 
westwarts nach Schlesien hinein scheint sich dieses Erzfeld 
gar nicht zu erstrecken. 

J. 87. 
Von den Arten des Gallmeys. 

Der Gallmey, welcher in der gescliilderten Formation in 
Polen und Schlesien yorkommt, wird von den Bergleuten in 
zwei Hauptarten: 

av e i f s e n u n d r o t h e n G a l l m e y 
unterschieden. Ich halte es fiir nothwendig noch einige 
Worte iiber diese Abtheilung und iiberhaupt iiber die mine-
ralogischen Species hinzuzufiigen, die man hier unter dem all-
gemeinen Namen Gallmey begreift. —» Der alte mineralogi-
sche Gattungsbegriff von G a l l m e y , unter welchem man alle 
oxydirten Zinkerze friiherhin zusammenfafste, hat seit S m i t h -
s o n s Untersuchungen seine urspriingliche Bedeutung verlo-
ren, denn es hat sich aus diesen chemischen und genauern 
mineralogischen Forschungen ergeben, dafs darunter wenig-
stens zwei wesentlich verschiedene Species: 

Z i n k s p a t h (kohlensaures Zinkoxyd) und 
Z i n k g l a s e r z oder Ki es el z i n k s p a t h (kieselsaures 

Zinkoryd) 
begriffen wurden, welche fast in jedem mineralogischen Lehr-
buche mit andern Namen belegt wurden. — Entweder mufs 
man nunmehr den Namen Gallmey blofs fiir e i n e von diesen 
Gattungen fernerhin gebrauchen, oder man mufs ihn, um 
Yerwechslungen zu venneiden, aus der wissenschaftlichen 
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Terminologie ganz yerbannen. Ich móchte vorsehlagen, fer-
nerhin das rhomboidale kohlensaure Zinkosyd, weil es in der 
Natur das hauligere ist, G a l l m e y zu nennen, und das kie-
selsaure: K i e s e l z i n k s p a t h . Am genauesten haben Mohs 
und B r e i t h a n p t diese Gattungen charakterisirt. 

Was ich G a l l m e y nenne, ist der r h o m b o e d r i s c h e 
Z i n k b a r y t (Mohs.), Z i n k s p a t h (Breithaupt und Leon-
hard), G a l l m e y (Hausmann), Zinc carbonate (Ilauy). 

Was ich K i e s e l z i n k s p a t h nenne, ist der p r i s m a -
t i s c h e Z i n k b a r y t (Mohs.), d e r K i e s e l z i n k s p a t h (Breit-
haupt), G a l l m e y (Leonhard), Zincoxyde (Hauy), Z i n k -
g l a s (Hausmann und Karsten.) 

In Polen und Schlesien stellt die erstere Gattung weit 
mehr Yarietaten dar, ais anderwiirts, und zum Beliule der 
Physiographic sind wenigstens drei Arten im Sinne W e r -
n e r s zu unterscheiden, namlich: 

1) G e m e i n e r G a l l m e y (Weifser G. der Bergleute), 
a) e r d i g e r g e m e i n e r G., wozu auch der Zinkocher 

von K a r s t e n gehórt; 
b) s c h a l i g e r g e m ein e r G. 

2 ) E i s e n - G a l l m e y (rother G. der Bergleute), 
3) s p a t h i g c r G. (Zinkspath), 

und ich will, ohne alle zahllosenYarietaten zu beriicksichti-
gen, diese kiirzlich schiklern. 

D e r c r d i g e g e m e i n e G a l l m e y ist gelblich, und 
graulich-weils, gelblich-gran, strohgelb, bricht deib in 
spharoirlischen Nieren und dichten Schalen, der Bruch erdig, 
eben und flachmuschlich, matt, nicht durchsichtig. Er be-
steht aus kohlensauerm Zinkoxyd und sehr wenig Kadmium-
oxyd, mit beigemengtem nicht wesenllichem Kiesel-Thon 
und wenig Eisenoxyd. 

D e r s c h a l i g ę g e m e i n e G a l l m e y von denselben 
Farben ist fcinkórnig abgesondert, im Grolscn zugleich con-
centrisch-dunnschalig, spharoidische Nieren bildend, incist 
etwas poroś und zerfressen, oder bricht in Platten, selte-
ner tropfsteinartig; enthalt aufser kohlensauerm Zinkoxvd 
wenig oder gar keine fremden Bestandtheile. Die erdigc 
Yarietat findet sieli sehr ausgezeichnet boi Zyclicice, Wo i -
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kowice-komorne, Urbanów und Byczyn, die sclialige hinge-
gcn in Olkusz bei Starzynów, auf Jeraskagóra und Annagrube. 

D e r E i s e n - G a l l m e y (rothe G.) schliefst sieli innig 
an die voi ige Art an, gleicbt oft tauschend dem schaligen 
Brauncisenstein und schaligen Thoneisenstein von ockergel-
ber, nelkenbrauner und róthlich-brauner Farbę, ist seltner 
ganz dicht flachmuschlich ( S c h a r l e y ) , ófter bildet er 
Spharoide und grofse rundliche Klótze, ist dann iin Innem 
theils vollkommen schalig-concentrisch abgesondcrt, theils 
blofs blasig zellig zerfressen, im Bruclie uneben, undurch-
sichlig. Er ist eine cliemische Mischung von kohlensauerm 
Zinkoxyd mit inanganhaltigem Eisenoxydhydrat in ver;inder-
lichen Yerhallnissen, zufallig mit Kieselthon gemengt. Yom 
Daseyn des kohlensauern Eisenoxyduls in diesem Gallmey, 
welches Hr. T h i i r n a g e l angibt, habe ich mich noch nicht 
iiberzeugen kónnen. 

Man hat wegen des veranderliclien Gehalts an Eisen-
oxydhydrat angenommen, dafs der Eisengallmey nicht mine-
ralogiscli - selbststandig sey, und dann liónnte er mineralo-
gisch blofs fiir zinkhaltigen Brauncisenstein gelten, allein 
dieser Ansicht kann ich nicht beitreten, denn das kohlen-
saure Zinkoxyd ist inuner der wesentliche Bestandtheil, der 
dem Minerał seinen Charakter gibt. — Grófsere Schwere 
(4,0 bis -!,5) und geringere Darte (zwischen Flufsspath und 
Apatit) unterscheiden es vom Brauncisenstein, dessen spec. 
Gewiclit 3,(i bis 4,0 betriigt, und dessen Hartę zwischen 
der des Apatits undFeldspaths falll; es gehórt also bestimmt 
auch mineralogisch zur Gallmcygattung, ais eine unreine 
oder geiuengte Varietat derselben. — Dieser Eisengallmey 
kommt ausgezeichnet vor zu Scharley, Olkusz, Bolesław, 
seltner bei Lgota. 

D e r s p a t h i g e G a l l m e y (vorzugsweisa Zinkspath ge-
nannt) ist eigentlicli der reine Bepriisentant der Gattung. 
Er lindet sich in Polen graulich- und róthlich - weifs, perl-
grau, selten schwefelgelb und rosenroth, iinmer nierfórmig, 
traubig, in kleinen Bugeln und Perlen, ais Ueberzug auf 
weifsem und rothem schaligem Gallmey, hat hier nur selten 
Anlage zur rhomboedrischen Krystallform, ist aufserlich 
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glanzend, innerlich wenig glanzend von ausgezeichnetem 
Perlmutterglanz, versteckt blattrig, schwer spaltbar nach 
den Flachen eines Rhomboeders, der Bruch unvollkommen 
muschlich, durchscheinend und halb durchsichtig. Der gana 
reine ausgezeichnete von Lgota zerfiel bei der Analyse durch 
mich in: 

64 ,62 Zinkoiyd und 
35 ,38 Kohlensaure, 

und der von Annagrube bei Mały Strzemieszyce in 
65,12 Zinkoxyd, 
3 4 , 0 6 Kohlensaure, 

— Spur von Eiscnoxyd und Kadiniumoxyd. 
Er ist ulso genau eben so wie der von Derbyshire reines 
kohlensaures Zinkoryd (Zn CJ). — Dieser spiithige Gallmey 
findet sich vorziiglich haufig und ausgezeiftlmet sclión bei 
Lgota, weniger haulig zu Olkusz, auf Jeraskagóra. auf An-
nagrube, undeutlich krystallisirt bei Ząbkowice und Sikorka. 
Weniger ausgezeichnet begleitet er fast stets den schaligen 
und Eisengallmey. 

D e r K i e s e l z i n k s p a t h (Zinkglaserz) ist bisher in 
Polen ganz iibersehen worden. In Schlesien hat man ihn 
zu Danicletz vor ungefahr fiinf Jahren zuerst bemerkt, und 

. ich habe ihn sehr ausgezeiehnet 1825 in den GalUneygru-
ben bei Bobrownik, Zychcice und Woikowice , seltner auf 
Annagrube aufgefunden, und mich zugleich iiberzeugt, dafs 
die schlesische Sucharre ebenfalls hierher gehórt. — Er 
ist von Farbę stets schnee-, gelblich- und graulich-weifs, 
selten bildet er nierfórinige Knollen, meistens ist er kry-
stallisirt. Die Krystalle sind klein und sehr klein, und zwar 
meistens vierseitige Tafeln mit zugeschiiiftcn Endllachen 
(Var. trapezien II.), seltner sechsseitige Prismen mit Endzu-
scharfung. (Var. unitaire II.), meistens sind sie kammlormig, 
facherfórjnig, kuglich und traubig zusamrnengehauft. — In 
Hinsicht der Theilbarkeit erscheint er selten kleinbliittrig, 
meist breitstrahlig, durch schmalstrahlig bis ins Zartlasrige 
sich verlaufend, immer biischelfórmig, auseinanderlaufend, 
zugleich ist er stanglich abgesondert und hat zugleich An-
lage zur concentrisch-schaligen Absonderung (Glaskopfstruk-
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tur). Innerlich ist cr wenig glanzend und glanzend von 
Seidenglanz, die Krystalle aufserlich starkglanzend von Glas-
glanz ; ist durchscheincnd bis durchsiclitig von der Hartę des 
Apatits, und das specifische Gewicht in reinen Stiicken fand 
ich zu 3,36 bis 3,45. 

Die Gruben von Zychcice und Bobrownik liefern einen 
eigenthiimlichen, fast erdig dichten leberbraunen Gallmey, der 
auf der Bruchflache meist feinfasrige Partien zeigt, und oflfen-
bar vom Eisengallmey sehr abweicht. Dafs es eine gemengte 
Varietiit sey, ist augenscheinlich, und dafs viel Eisenoxyd 
beigemengt ist, ebenfalls, allein die leberbraune Farbę deu-
tete oflfenbar darauf, dafs nicht blofs allein Eisenoxydhydrat 
der fiirbende Bestandtheil seyn konne, Eine chemische Prii-
fung zeigte mir, dafs diese braune Gallmcyart zusammengesetzt 
sey aus kieselsauerm Zinkoxyd , Eisenoxyd, braunem Mangań-
oxyd, wenig kohlensauerm Zinkoxyd und einem nicht ganz un-
ansehnlichcn Gehalt an Kadmiumoxyd, der aber sehr variabel 
zu seyn scheint und von 0,01 bis 0,04 abwechselt. Diese Gall-
meyart gehórt also noch zum Kieselzinkspath. Hr. T h u r -
n a g e l hat zwei schlesische Sorten von Kieselzinkspath von 
Danieletz untersucht (a und b), ich analysirte ferner ein Stiick 
schlesische Sucharre vom Trockenberg (c) und einen krystal-
lisirten Kieselzinkspath von Bobrownik (d). Die Besultate 
waren: , 

a. b. c. d. 
Wasser . . . 7,72. 7,60. 4,30. 8,23-
Kieselerde . . 25,93. 25,85- 14,60- 25,75-
Zinkoxyd . . . 66,20. 65,25- 36,70. 66,00. 
Mangan und Eisenoxydul — 1,16- 0,24- — 
Kohlensaurer Kalk . — — 44,06- — 

99,^5. 99,86. 99,90. V*9,98-
Der Kieselzinkspath ist also kieselsaures gewassertes 

Zinkoxyd Zn3 Si5 + 3 Aq. Der kohlensaure Kalk in der Su-
charre ist nur mechanisch damit verwachscn. In Schlesien 
und Polen kommen ferner ziemlich haufig Gallnieyarten vor, 
welche aus Zinkoxyd, Kohlensaure, Kieselerde und Wasser 
bestehen, und man hat geglaubt, dafs diese wieder eine be-
sondere Species bilden móchten, allein sie besitzen keinen 
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eigenthiimlichen Charakter, und sie sind meiner Ansicht nach 
blofs ais gemengte Varietaten aus Gallmey undKieselzinkspath, 
d.h. aus kohlensauerm Zinkoxyd und gewassertem kieselsauerm 
Zinkoxyd zu betrachten. Aufserdem kommt aber allerdings 
in Polen noch ein Minerał vor, welches ich den geschilderten 
beiden Species Jiicht beizuzahlen wage. Es ist dieses von 
Farbę lichte-perlgrau, bricht nur derb, ist klein und scliup-
pig spaltbar blattrig, klein und feinkórnig abgesondert, glan-
zend vom Mittel zwischen Demant - und Perlmutter- Glanz, 
ist spróde, schwer zerspringbar, nur an den Kanten schwach 
durchscheinend, und fast eben so hart und schwer ais spa-
thiger Gallmey (Zinkspath). Da dieses Minerał beim Zer-
schlagcn und starken Reiben, so wie beim Rósten einen schwef-
ligen , mitunter fast arsenikalischen Gestank verbreitet, so 
mufste ich eine mit 151ende ahnliche Zusammcnsetzung vermu-
then. Eine vorlaufige chemische Priifung zeigte bald, dafs 
es aus kohlensauenn Zinkoxyd und Schwefelzink zusammen-
gesetzt sey, allein ich habe noch nicht ausmitteln kónnen, 
ob diese Bestandtheile in einem bestimmten festen Verh;ilt-
nifs zu einander stehen, w o dann das Minerał offenbar eine 
neue Species bilden mufste, oder ob es blofs ais ein hóchst 
inniges Gemenge von Zinkspath und Zinkblende zu be-
trachten ist In beiden Fallen ist das Minerał ais eine hóchst 
interessante Erscheinung zu betrachten, und vorl;iulig will ich 
es mit dem Namen b l e n d i g e r Z i n k s p a t h bezeichnen. 
Es bildet eine machtigeLage in Lgota, und ist dort stellenweise 
haułiger ais der schalige Gallmey; aufserdem fand ich es aber 
auch in kleinern Quantitaten bei Sikorka, Ząbkowice, auf 
Worfia wielki und Koźmin bei Krzanów, und auf Annagrube. 
Es wird wie gewóhnlicher Gallmey benutzt, und verdient ge-
wifs einer noch sorgfaltigern Untersuchung. 

88. 

V - e r s t e i n e r u 11 gen. 

Schon oben ist angefiihrt, dafs eigentlich nur das Sohl-
gestein reich an Yersteinerungen sey, und dafs umgekehrt 
das Dachgestein ais versteinerungsleer betrachtet wiirde, den-
noch lindet ein giinzlicher Mangel oi'ganischer Ueberreste auch 
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indem letztern nicht statt, und wir miissen beide wieder se-
parat betrachten. 

1) I m S o h l g e s t e i n . 

Ans der lilasse der Radiaria. Lam. (Strahlthiere.) 

O r d n u n g Cr i 11 o i de a. Miller. 

1) Zahlreiche T r o c h i ten und E n t r o c h i t e n , welche 
alle vom E n c r i n i t e s l i l i i f o r m i s Sclil. abstammen mógen, 
kommen in der muschelreichen kornigen Art des Sohlgesteins 
fast iiberall zerstreut vor, niemals aber ist es mir gegliickt, 
ein yollstandiges Exemplar dieses so gemeinen Enkriniten 
aufzufinden. Auf manchen Punkten sind die Trochiten dicht 
zusammengedrangt, bilden ganze Biinke, ganz gleich dem 
Trochitenkalk im Thiiringer Muschelkalk. Dieses findet statt / 
zwischen Danieletz und Scharley, bei Teutsch - Piekar, zwi-
schen Góra und Strzyzowice, bei Chorzów (Kónigshiitte) und 
am Rofsberge bei Beuthen. Mehr zerstreut sind sie haufig 
bei Tarnowitz, Czelladz, Bendzin, zwischen Simonia, Son-
czów und Sadowie. 

2) A p i o c r i n i t e s r o t u n d u s Mili. = Encrinites Par-
kinsonis (alior.) land sich einigemal, aber selten zwischen 
Lipowiec und Żarki im Krakauer Gebiet. 

3) Trochiten des P e n t a c r i n i t e s v u lg ar i s Schl. oder 
Caput Medusae Lani. et Mili. sind yiel seltner ais jene En-
krinitentheile aufgefunden bei Tarnowitz, Chorzow und bei 
Stubendorf. Auf eine hóclist merkwurdige Weise wirft eine 
starkę Quelle in Schlesien — zahlreiche Trochiten einer En-
krinitenart ganz befreit vom Gestein aus. 

Aus der lilasse der Mollusken. 

O r d 11 u 11 g P o I y t h a l amia . 

Ich habe friiher geglaubt, dafs in dem eigentliehen Soh-
lengestein gar keine Polytlialamia, kein Ammonit und Belem-
nit yorkomme, denn ich hatte diese niemals selbst darinnen 
gefunden. und die friiheren Angaben derselben von Hrn. Wil-
helm S c h u l t z im Kalkstein von Wieluń geliórt nicht hier-
her, weil dieser Kalkstein zu den jungsten Schichten der 

1 
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Jura-Formation gehórt. Spater sagt Hr. v. O e y n h a u s e n 
1. c. S. 220 : „ o b Belemniten und Ammoniten demselben (dem 
„Sohlgestein) ganzlich fremd sind, liilst sich gegenwartig 
„noch nicht mit Bestimmtheit entscheidcn." Hr. T h i i r n a -
g e l a. a. O. S. 31 rechnet Ammoniten verziiglich zu den 
Muscheln, die im Sohlgestein vorkommen. So bestimmte 
Angaben mufsten mich natiirlich zur noch gcnauern Priifung 
auffordern, und diese ergab, dafs Belemniten ganzlich fehlen, 
dafs hingegen Ammoniten darinnen hochst selten wirklich er-
scheinen. Von H m . T . h i i r n a g e l hatte ich nur eine be-
stimmtere Angabe der gefundenen Arten gewiinscht, denn 
Alles, was ich selbst davon, und zwar nur allein aus dem 
blauen Sohlgestein der Friedrichsgrube von Tarnowitz erlan-
gen konnte, sind: 

4) Bruchstiicke junger Exemplare vom A m m o n i t e s n o -
d o s u s Schl. (dem A. Franconicus alior.) 

Aufserdem habe ich nur aus dem weifsen Dolomit-Kalk-
stein der Gegend von Krzeszowice, der nocli unter dem wah-
ren Sohlengestein liegt, Ammoniten gesehen. Yon diesen ist 

5) das schónste mehr ais ein Fufs im Durchmesser hal-
tende Exemplar aus dem Dorfe Czerna auf der Warschauer 
Universitats-Sammlung vorhanden. Es zeigt sechs Windun-
gen, breiten Riicken und erhabene nacli Aufsen in Knoten 
endende Bippcn auf den Windungen. Dem Ammonites no-
dosus Schl. steht es zwar nahe, aber scheint dennoch et-
was davon yerschieden zu seyn. 

O r d n u n g d e r T r a c h e l i p o d a Lam. Spiralfórmig 
gewundene Schnecken, die zu Lamarks Trachclipoden ge-
horen , sind bisher in unserm Kalkstein fast gar nicht an-
gegeben worden, dennoch sind sie so sehr selten nicht, 
wenn gleich weniger haulig ais zweischalige Muscheln. Sie 
finden sich immer nur ais Steinkerne, und selten so erhal-
ten, dafs man sie genau bestimmen konnte.— Was ich da-
von auffand, besteht in Folgendem: 

(>) N e r i t i t e s h e l i c i n u s n. eine kleine helicitenartig 
gewundene Nerite, selten im merglichen Sohlengestein bei 
Nowagóra. 
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7) Steinkerne von einigen unbestimmbaren T r o c h u s -
» t 

a f t en selten bei Nowagora. 
8) H e l i c i te s t u r b i l i n u s Schl. (Nachtrage zur Pe-

trefactenkunde 2te Abtheilung. Taf. 32. lig. 5.) 
9) P u c c i n i t es g r e g a r i u s Schl. Ebend. Taf. 32. 

fig. 6. Die beiden letztera ziemlich haufig bei Nowagóra, 
Bobrownik, Simonia, Boguchwałowice, Woikowice-koscielne. 

10) B u c c i n i t e s c o m i n u n i s n. (der Turbinites com-
munis Schl. Ebendaselbst Taf. 32. fig. 7) gewifs nicht zum 
Genus Turbo, sondern wahrscheinlich zu Buccinum gehórig. 
Nicht sehr selten bei Bobrownik, an der Kamin-Miihle und 
bei Dombrówka in Schlesien. 

Die unter 8, 9, 10 genannten Schneckenarten sind genau 
dieselben wie im Thiiringer Muscbelflotzkalkstein. 

Aus der Klasse der Acephalen Cuv. oder Muscheln. 

S i p p s c h a f t d e r M y a c e a e Lam. 

Myaciten geboren zu den sehr gemeinen Muscheln im 
Sohlgestein. Sie fehlen fast nirgends ganzlich, sind aber 
leider nieistens sehr mit dem Gestcin verwachsen. Ich erkannte 

11) M y a c i t e s m u s c u l o i d e s Schl. (a. a. O. Taf. 33. 
fig. 1.) Haufig z. B. bei Teutscb-Piekar, am Generalsberge, 
bei Sielce, be iLos ien , Woikowice-koscielne, Boguchwato-
wice an der Putschine bei Bogoznik, in der Gegend von 
Grofs- Strehlitz. 

12) M y a c i t e s e l o n g a t u s Schl. (a. a. O. Taf. 33-
fia. 3)> oft von sehr langgezogener solenitenahnlicher Form. 
Etwas weniger haufig bei Tarnowitz, Woikowice - komorne, 
Bobrownik, Sielce, Wodna. 

13) M y a c i t e s m a c t r o i d e s Schl. (a. a. O. Taf. 33. 
fig. 4.) Selten bei Rogoźnik. Aus der S i p p s c h a f t d e r 
N y m p h a c e a e sind bisher blofs 

14) Steinkerne unbestimmbarer T e l l i n e n bei Sielce 
und Teutscb-Piekar aufgefunden worden. 

S i p p s c h a f t d e r T r i g o n i e n . *) 

15) T r i g o n i a T r i g o n e l l a n., d.i.Trigonnellites vul-

*) In den altern Yersteinerungs - Systemen sind alle Trigonien 
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garis Schl. eine fiir Muschelkalkstein selir charakteristische 
Muschel, findet sieli nicht sehr selten bei Tarnowitz, Grofs-
Strehlitz. Bobrownik. 

16) T r i g o n i a c u r v i r o s t r i s n., d. i. Trigonellites 
Curvirostris Schl. (a. a. O. Taf. 36. fig. (i fand ich nur sel-
ten bei Bobrownik. 

S i p p s c h a f t d e r M a i l e a c e a e oder S p i n n e r L a m . 

In diese Sippschaft gehórt eine fur dic geognostische 
Yersteinerungskunde hóchst interessante Muschel, welche 
iiberall den Muschelkalkstein charakterisirt, und dic ich 

17) A v i c u l a s o c i a l i s nenne. Das ist die von 
Hrn. v. S c h l o t h e i m zuerst ganz richtig abgebildete Mu-
schel, die er mit dem Namen M y t u l i t e s s o c i a l i s be-
zeiclinete (S. a. a. O. 'Taf. 37. fig. 1.) Warum ich diese Mu-
schel nicht zu den Mytuliten zahlen kann, sondern hierher 
verweise, will ich in der Anmerkung erlautern. *) W i r 

unter dem Namen Donaciten aufgefiilirt, und alle von Ilerrn 
v, S c h ł o t h e i m in seiner Petrefactenkunde aufgcfulirtenDona-
citen gehóren nicht zuni Gen. Donax , sondern zum Gen. Trigo-
nja Lam. Sein Donacites trigonellus, wozu er alle fruher so-
genannten Trigonelliten gebracht hat, gehort zum Gen. Trigonia, 
denn wenn das Schlofs sichtbar wird, so zeigt es sich ganz in 
der fiir Trigonia so charakteristischen Gestalt, namlich Dentes 
cardinales oblongi, laterialiter compressi , divaricafi, duo in 
valva altera, utroijue latere transversim, sulcati, ąuatuor in 
altera, uno tantum latere sulcato. Zugleich zeigen die Stein-
kerne aller jener Donaciten und Trigonelliten neben den Schna-
bcln ziemlich tiefe Einschnilte, und diese koinnien nur bei den 
Geschlechterri Trigonia und Spirifer vor. Versteinerungen, die 
zum wirklichen Gen. Donax geliiiren, hominen nur hóchst sel-
ten, und so viel ich gesehen habc, nur in tertiaren Schichten vor. 
Ich kann also den Ausdruck Donaciten im jetzigen Sinne nicht 
mehr brauchen, und die Trigonelliten miissen ebenfalls zu den 
Trigonien gebracht werden. 

*) Herr v. S c h l o t h e i m hat in seinen Naclitragen zur Petrefac-
tenkunde 2te Abtheil. S. 112 ausdriicklich selbst bemerkt, dafs 
die untere Schale dieser Muschel stets flach, wie ein Gryphiten-
dcckel sey, und dafs dieses ganz constante Formvcrhaltnifs un-
móglich von einer blofsen Yerdruckung herkommen konne, 
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linden sie in unserm Sohlengestein ziemlich oft bei Nowa-
góra, Woikowice - komorne , Bobrownik, Woikowice - ko-
ścielne und auch in Schlesien an mehr Orten. 

Aufserdem sind mir wohl bei Sielce und Woikowice-
komorne undeutliche Steinkerne vorgekommen, welche wahr-
scheinlich wirkliche My tuli t e n seyn mochten. 

S i p p s c h a f t d e r P e c t i n i t e s Lam. 

18) P e c t i n i t e s r e t i c u l a t u s Schl., oder eine ihm 
wenigstens selir alinliche Art lindet sich selten bei Mirów 
im Krakauer Gebiet und bei Łagiewnik in Schlesien. 

19) P e c t i n i t e s d i s c i t c s n., d. i. Pleuronectites dis-
cites Schl. (a. a. O. Taf. 35. lig. 3.) lindet sich im Tar-
nowitzer Sohlgestein Lei Chorzów, Łagiewnik-Chropaczów, 
Grofs-Strelilitz. 

20) Auf denselben Orten zeigt sich zuweilen auch noch 
eine andere Pectinitenart, die ich bisher noch nicht naher 
bestimmen konnte. 

G e n u s P l a g i o s t o m a . *) 

21) P l a g i o s t o m a str i a ta n., d. i. Chamites striatus 

wie man wohl bcliauptet bat. Da nun unsere Muschel ungleich-
schalig ist , so kann sio unmóglich zu dem Gen. Mytilus und 
Modiola gehiircn , und nur die aufserc Formahnlichkeit, z. B. 
mit Modiola imbricata Sow. konnte veranlassen, die Muschel 
falschlich zu den Mytuliten zu zalden. Selien wir uns im Sy-
steme nacli denen Geschlechteru um , welche ungleichschalig 
sind, und in der Gestalt an unser Petrefact sich anschliefsen, so 
finden wir solche Gestalten nur unter den Malleaceen, und zwar 
nur bei den Geschlechteru Crenatula, Perna und Avicula Lam. 
Ein gliicklichcr Zufall fiihrte mir iiberdiefs ein Exemplar davon 
in die Hande,•welches, so wie bei Avicula einscli wieliges Schlols 
und eine langliche Grube fiir das Band liings dem Rand ver-
rieth. Von dieser Zeit an zwei Ile ich nicht mehr, dafs diese 
Muschel zu diesem Genus gehórt, denn das Genus Perna, \vo-
hin sie auch gehoren konnte, zeigt dickere Schalen ais unsere 
Muschel In der Gestalt mochte Myt. socialis sehr ahnlich mit 
Crenatula avicularis Sow. (tho Genera of rec. and Fossil Shells 
Numb. VIII. fig-1, 3) und Mytulit. costatus Schl,, der auch hierher 
gehórt, etwas ahnlich mitPerna Ephippium Sow. (1. c. fig. 2) seyn. 

*) Eben so wenig ais die in den altern Petrefacten - Systemen auf-
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Schl. (A. a. O. Taf. 34. lig. 1.) Diese fur Muschelkalk* 
stein so charakteristische Muschel erseheint in unserm Sohl-
gestein sehr Jiaufig, und mitunter in ganzen Lagen dicht 
an einander liegend, vorziiglich bei Nowagóra, Strzemieszyce, 
Bendzin, Czelladz, Sielce, Woikowice-komorne, zwischen 
Strzyzowice und Góra, bei Bobrownik (vorziiglich haufig) 
auf der Friedriehsgrube bei Tarnowitz, bei Chorzów, Ła-
giewnik , Chropaczów und Dzeczkowioe. 

22) PI a g i o s t o m a S c h l o t h e i m i i n., d. i. Chamites 
jurensis Schl. Ich glaube den Namen jurensis ais nicht recht 
passend fur diese Art aufgeben zu miissen, weil sie dem 
Jurakalkstein nicht allein angehórt, und wenigstens in Po-
len demselben ganz fremd zu seyn scheint. Da diese Art 
von Hrn. v. S c h l o t h e i m lixirt wurde, so sey es mir er-
laubt, ihr den oben gebrauchten Namen bcizulegen. Sie 
lindet sich in Gesellschaft mit der vorigen Art vorziiglich 
bei Tarnowitz, Chorzów, .Nowagora und Bobrownik. 

23) P l a g i o s t o m a g r a n u la ta n., d. i. Chamites gra-
nu-

gefiihrten Donaciten zum Gen. I)onax gehoren, chen so wenig 
haben tlic meisten bisher sogenannten Chamiten einKecbt so gc-
nannt zu werden. Itr. v. S c h l o t h e i m hat in seinerPetrcfac-
tenkunde diefs schon angedeutet, indem er alle jene altern 
Chamiten unter seine Cardiaciteh versctzte, mit welchen sie 
allerdings mehr Aehnlichkeit ais mit dem Gen. Cliania haben. 
Alle Cliamaceen sind ungleichschaligc, unregelmafsige, fest 
sitzende Muscheln; alle Cardiaceen sind gleichschaligc, regel-
mafsige, frcie, hcrzfiirmige oder nngleichseitig breite Muscheln. 
Alle versteinerten sogenannten Chamiten (mit Ausnahme der altern 
Chamae plicatae, squammatae et transversim striatae, und den von 
den neuern franzosischen und englischen Pclrefactologen in den 
jiingern Gebirgs-Formationen bestimmten Species vom wirk-
lichen Gen. Chama Lam. et Bruig.), also die Chamae pectinatae 
und ein Theil der glatten hoinmen aber weder mit den Chami-
ten noch mit den Cardiaciten iiberein, sondern stehen nach 
allen Kennzeichen zwischen den Geschlechtern Lima und 1'ecten, 
und da sie zu keinem von beiden classificirt werden kónnen, so 
haben daraus L a m ark und S o w e r b y sehr passend die bei-
den neuen Geschlechter Plagiostoma und Podopsis formirt. Fiir 
diese Muscheln ist mithin ferner der Name Chamiten ais unpas-
send zu verwerfen. 
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nulatus Schl. Bisher nur bei Tarnowitz gefunden. Tch 
habe noch einige Zweifel , ob sie yielleicht nicht mit Hrn. 
v. S c h l o t h e i m s Chamites punctatus zu Einer Art gehóren 
móclite. 

24) Glatte Steinkerne von Plagiostomen, die wahrschein-
lich wohl von Chamites laevis und lineatus Schl. abstammen 
mógen, bei Boguchwatowice, Woikowice kościelne und Bo-
brownik. 

S i p p s c l i a f t d e r O s t r a c e a e Ijam. 
25) O s t r a c i t e s s p on dy l o i de s. Schl. (a. a. O. 

Taf. 3(i. Fig. i . ) ist dem Pedurn spondyloideum Lam. sehr 
ahnlich , vielleicht gar damit gleich. 

26) O s t r a c i t e s c r i s t a c o m p i a n a tus Schl. (Par-
kinson^ Organ. Bem. Taf. XV, F. 2, 4.) 

27) O s t r a c i t e s c r i s t a d i f o r m i s Schl. (a. a. O. 
Taf. 36. F. 2.) 

Diese drei Ostraciten finden sich in Gesellschaft beisam-
men auf der Friedrichsgrube bei Tarnowitz, bei Hamminitz, 
Łagiewnik, Cherzow, Dzeczkowice, Grols-Strehlitz, an der 
Putschine bei Bogoznik , bei Libiącz und Lipowiec. 

S i p p s c h a f t d e r B r a c h i o p o d a Lam. 

28) T er e br a tul i tes t r i g o n e l l u s Schl. findet sich 
nicht. sehr haufig bei Tarnowitz, Tamoitz, Stubendorf, Prze-
laika, Niazdara und Bobrownik. 

29) Ein anderer T e r e b r a t u l i t , von deni ich noch nicht 
weifs, zu welcher species er gehórt. Er ist ganz gleich der 
Zeichnung in Bourguet Traite des Petrif. Taf. 29- F. 178-
Von Mirów, Lipowiec, Libiącz. 

30) T e r e b r a t u l i t e s v u l g a r i s Schl. (a, a. O. 
Taf. 37. Fig. 6. 7.) findet sich haufig im Sohlgestein der Fried-
richsgrube bei Tarnowitz, bei Stubendorf, Grofs-Strehlitz und 
vorzuelich haufig bei der Kamminitzer Miihle. Sonderbar ist t, o 
es, dafs ich in Polen in demselben Gestein diese gemeine 
Versteinerung noch nicht fand. 

31) T e r e b r a t u l i t e s b i c a n a l i c u l a t u s Schl. und 
32) T c r e b . a n g u s t u s Schl. finden sich bcide nur auf 

der Friedrichsgrube mit dem T. vulgaris zusammen. 
P u s c h , geognoat. Beschrwib. von Polen. I. 

1 
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Rlasse der Anneliten Lam. 
Wurmgehause von den Geschlechtern Serpula und Den-

talium sind mir in unserer Formation noch nicht vorgekom-
men, dahingegen enthalt sie aufserordentlich haufig und fast 
iiberall auf den Ablosungen zwischen den diinnen plattenfór-
migen Schichten cylindrische Schwiilen oder wurm- und schlan-
genfórmige Wiilste, *) welche sich leicht vom Gestein losen 
oder fest damit verwachsen sind und glatte Oberflache haben, 
Man betrachtet sie jetzt meist ais blofse Concretionen der 
Gesteinsmasse; allein manche haben doch so regelmafsige 
Gestalt, dafs man sie wirklich fiir Vermiculiten halten móchte, 
und manche zeigen besonders Aehnlichkeit mit dem Magilus 
antiquus Montf. 

Aus den R/assen der Thiere mit Riichenwirbelsuiile. 
33) Yersteinerte F i s c h e linden sich im Sohlgestein 

bei Grols-Strehlitz. Deutliche Exemplare davon finden sich 
im Muscum zu Troppau, und wir miissen von einem schle-
sischen Zoologen ihre nahere Bestimmung erwarten. Ich 
zweifle daher jetzt auch nicht mehr an der Angabe des Ilrn. 
W i l h e l m S c h u l t z , dafs friiherhin auch im Sohlgestein der 
Friedrichsgrube dergleichen sich gefunden hatten, um so we-
niger, ais daselbst auf dem Bergdrostschacht wirklich Fisch-
zahne ( G l o s s o p e t r e n ) Arorgekornmen sind. 

34) Im Jahr 1826 fand ich einen kleinen K n o c h c n im 
ausgezeichneten Sohlgestein zwischen Bendzin und Wadzików 
eingewachsen. Er war eben so wie einige andere in dieser 
Formation an andern Punkten aufgefundene Knochen in eine 
Art von Halbopal versteinert, und diefs scbeint Aufmerksam-
keit zu verdienen, da die von H m . v. S c b l o t h e i m im Mu-
schelk^ilkstein bei Grafentonna in Thiiringen gefundenen Kno-
chen ebenfalls in Halbopal verwandelt waren. **) Mein Kno-
chen gleicht sehr demjenigen, den Curier ebenfalls aus Mu-
schelkalk von Luneville in seinen Recherches sur les osse-
mens fossiles. sec. Edit. Yol. V. Pars II. PI. XXII. F. 14 ab-

*) Ganz genau eben so wie im ThiiringerMuschelkalk. S. F r c i e s -
l e b c n geognostische Arbeitcn lster Thcil S. 70, 71. 

**) S. V o i g t s min. und bergm. Macliriclil. Thl. III. S. 188.1 
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gebildet hat, und der nach ihm wahrscheinlich das Schambein 
eines PI e s i o saur us ist. 

35) In dieselbe Masse versteinerte kleine, sehr gut erhal-
tene Knochen fanden sich vor einigen Jahren im Sohlgestein 
bei Rogoźnik und Jaworzno. Nach den Yergleichungen, die 
ich damit angestellt habe, gehoren sie entweder zu den letz-
ten Schwanzwirbeln eines I c h thy o sa u r u s oder zu den klei-
nen Knochen, welche die llossenartig yerwachsenen Finger 
an den Extremitaten des P l e s i o s a u r u s bilden, wie solche 
Cuvier in seinem genannten Werke abgebildet bat. So riel 
scheint also ausgemacht zu seyn, dals unser Sohlgestein Ueber-
reste dieser sonderbaren und ganzlich erloschenen Geschlech-
ter der Amphibien enthalt, die aufserdem im Lias- und Ju-
rakalk angetroflfen wurden. 

2) Im D a c h g e s t e i n . 

Yon den Versteinerungen, w^elche sich hochst selten im 
Dachgestein linden, lafst sich sehr wenig sagen, denn sie sind 
alle schlecht erhalten. Ich fand 

36) kleine weifse Muscheln, die wahrscheinlich Avohl 
Tellinen oder Crassatellen seyn mógen, im Dachgestein der 
Annagrube bei Maty Strzemieszyce und auf einigen Versuch-
schachten zwischen Gorenice und Nowagóra. 

37) Einige Steinkerne, welche entweder von einer Tu-
ritella oder einem Cerithium abstammen, im Dolomit bei 
Sie wir z. 

38) Kleine S c h r a u b e n s t e i n e , die Hr. v. S c h l o t -
h e i m fiir Stielstiicke des Encrinites epithonius erklart, fand 
ich im dichten braunen Dachgestein zwischen Góra und Go -
tacza, und eben so finden sie sich auch im Eisenstein von 
Sakrau bei -Grofsstrehlitz. 

39) Kleine T r o c h i t e n irgend einer Enkrinitenart fand 
ich in Stiicken von Dachgestein , die mir Jemand aus der 
Gegend zwischen Jaworzno und Krzanów und vom alten 
Bergbau Rozpontowagóra bei Krzanów mittheilte. 

40) Kleine T u r b i n i ten will man friiher im Dachge-
stein auf dem Krakauer Stollen bei Tarnowitz gefunden haben. 

41) Ob endlich die merkwiirdigen Rflcken- und Schwanz-
17 * 
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wirbel, Gelenkknochen und Rohrenknoclien, welche in Ge-
sellschaft. von Glossopetren. vielen zerbrochenen Muscheln 
und Ammoniten im sogenannten wilden Dachgestein von Op-
patowitz und Alt-Tarnowitz im Schlesien wirklich hierher 
gehoren, ist noch sehr zweifelhaft; denn ich habe Ursache 
zu vcrmuthcn, dafs jencs Gestein schon dem Jurakalkstein 
angehdrt. Jene Knochen sind von C u v i e r u n d v. S c h l o t -
h e i m fur Reste von S e e h u n d en (Phoca) und W a 11 f i s c h e u 
(wahrscheinlich Delphinen) erklaft worden. In neuerer Zeit 
hat man daselbst schone Wirbelsaulen gefunden, die vielleichl 
wieder von Amphibien abstammen. Ich erwarte erst noch 
deutliche Exemplare davon, urn selbige genauer priifen zu 
konnen. Wenn die Angabe des Hrn. v. O e y n h a u s e n (1. c. 
p. 217) richtig ist, dafs solche Knochen sich ebenfalls bei 
Chorzów und Łagiewnik finden, wo nur unsere erzfiihrende 
Kalksteinformation sich findet, so kónnten sie hier allerdings 
nur dieser angelióren. 

89. 
Extensive BeschaJfenheit. Berg- und Thalformen. 

Schon oben 76 habe ich angegeben, dafs unter den 
Gliedern der Formation das Sohlgestein die grofste Verbrei-
tung bat, und dafs das Dachgestein demselben nur in abge-
brochenen Partien aulgclagert, seine Flachen-Extension mit-
hin geringer ist. In Hinsicht auf Miichtigkeit ist ihr wech-
selseitiges Yerhaltnifs schwerer auszumitteln. Die Miichtig-
keit der ganzen Tormalion ist nur auf wenig Punkten zu be-
stimmen móglich. Am Dorotheenberg bei Groiec liegt das 
Sohlengestein in 1(125,Par. Fufs Hohe iiber dem Meere auf 
dem Steinkohlengebirge, und die aus Dachgestein besteliende 
Kuppe ist 1230 Fufs iiberm Meer, mithin ist hier die Miich-
tigkeit der Formation 205 Fufs. 

Die Hangebank des Yersuchs-Schachtes auf Kónigsgrube, 
die ungefahr ais mittlere Erhebung der Steinkohlen formation 
in dieser Gegend dienen kann, liegt 886 Fufs iiberm Meer, 
der hdchste Punkt unserer Kalkformation zwischen Deutsch-
Piekar und Radziankau 1168 Fufs, daniach konnie in jener 
Gegend die mittlere Miichtigkeit der letztern zu 280 Fufs 
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geschatzt werden, was aber ofFenbar etwas zu gering ist, 
weil sich das Kohlengebirge in der Nalie von Tarnowitz 
noch etwas tiefer einsenken mufs. Der Spiegel der Biata 
Przemsa, unterhalb Stawków, welcher die Hóhe des Kohlen-
gebirgs bis auf einen kleinen Unterschied bezeiclinen kann, 
liegt 850 Fufs iiberm Meer , der Marktplatz von Olkusz hin-
gegen 1170 Fufs; mithin ist die Machtigkeit der Kalkstein-
formation 320 Fufs. Im Durchschnitt genommen wird die-
selbe also zwischen 200 und 400 Fufs betragen. Das Sohl-
gestein hat ungeachtet seiner grófsern Verbreitung doch be-
stimmt geringere Machtigkeit ais das Dachgestein, und dafs 
man sie weniger kennt oder fiir grófser halt ais sie ist, kommt 
daher, weil das Sohlgestein al* ein erzleeres Gestein berg-
manniscn fast nirgends durchteuft wurde. Ich habe foigende 
Messungen und Schatzungen defshalb veranstaltet. In der 
Miękiner Schlucht bei Nowagóra ist die senkrechte Entfer-
mung von der Auflagerungsflache des Sohlgesteins aufs Koh-
lengebirge bis zur untern Flachę des Dachgesteins 7 Lach-
ter = 49 Fufs. Noch viel geringer mufs diese Machtigkeit 
an den mittlern Lichtlóchern des alten Starzynower Stollens 
gewesen seyn. Der Gotonoger Berg, aus Sohlgestein be-
stehend, erhebt sich 1083 Par. Fufs iiberm Meer, und der 
Kalkstein liegt bei 9S2 Fufs auf dem Kohlengebirge auf, 
mithin ist hier das Sohlengestein 101 Fufs machtig. Am 
Groiecer Berge circa 150 Fufs. Ich glaube, dafs nirgends die 
Machtigkeit des Sohlgesteins 2*>0 Fufs iibersteigen wird. Die 
Machtigkeit des Dachgesteins ist hóchst verandcrlich; sie be-
tragt an dem Rand der Sohlstein-Mulden oft nur wenige Fufs, 
wenn sie umgekehrt in der Mitte derselben gewóhnlich 40 bis 
150 Fufs ist. Auf andern Punkten ist sie viel betrachtlicher, 
und dafiir sprechcn foigende Erfahrungen. Im Fronikischen 
Schacht in der Stadt Olkusz war das Dachgestein bis auf die 
Erzlage 15,3 Lr. = 107 Fufs; im Stanislaischacht bei Olkusz 
25 Lr. = 175 Fufs machtig. Bei Woikowice kościelne auf 
dcm alten Haldenzug Worpia ward ein Schacht 30 Lr. = 2 i 0 
Fufs durch dolomitisches Dachgestein abgeteuft, ohne noch 
das Sohlgestein erreicht zu haben. Bei Stawków ist das 
Dachgestein aufs Sohlengestein bei 863 Fufs iiberm Meer auf-
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gelagert, und nicht weit davon bei Krzikawka erreiclit das Dach-
gestein die Hóhe yon 12'JO FuCs, mithin ist es hier machtig 
357 Fufs. Endlich bei Pogorzyce unweit Alwernia sind alte 
Schachte im Dachgestein 280 bis 350 Fufs t.ief abgeteuft. 

Die Erhebung der Formation iiber dem Meeresspiegel 
ist grófser ais die des Steinkohlengebirgs, und betragt im 
Durchschnitt circa 1000 Par. Fufs. Diefs ergibt sich aus 
den Hóhenmessungen mehrerer Punkte in Schlesien *) und 
Polen. 

987 Fufs. 
1100 — 

1168 — 
1100 — 

764 — 

585 — 
752 — . 

1083 — 
982 — 

1294 — 
1130 — 

1123 Fufs. 
1030 — 
1230 — 
1220 — 
1170 — 
1242 — 
1040 — 

W o das Sohlengestein sich iiber die llachen saniligen 
Niederungen des Steinkohlengebirgs erbebt, bildet es kahle 
von N W nach SO lang gedehnte schinale Berge, welche jeder-
zeit gegen N W slcil abfallen, gegen SO aber flach ins allgc-
meine Plateau yerlaufen. Sie haben dahcr aus der Fcrne be-

*) v, O cypli a u sen a. n, (), 8. 2t — 3J. 

Klemensberg bei Lendzin 
Hóhen bei Nicolai. . . . . 
Berg zwischen Badzionkau und Deutsch-

P i e k a r . . . . . . . 
Chorzów . . . . . . yj M 

o 1 Grofs - Strehlitz . . . . . 
ciT J Schreiberdorf zwischen Grofs - Strehlitz o < 
S \ und Oppeln . . . . . 
3" J Dzieczkowitz . . . . . . 

Gołonoger' Berg . . . . 
Sohle des Ponikowski-Stollen bei Olkusz 
Boden der Kirche von Targomin unweit 

Mierzeszyce . . . . . 
Bcrghóhen bei Siemonia 
Trockenberg bei Tarnowitz 

O l Markt von Tarnowitz . . . . 
1 Dorotheenberg bei Groiec 

< Krzikawka bei Stawków t/t \ 
o I Markt von Olkusz . . . . . 
? I Hangebank des Stanislaischachts bei Olkusz 

\ Markt von Nowagóra . . . . 
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trachtet eine Grab - oder Sarg- ahnliche Gestalt, wodurcli sic 
sich von den mehr unregelmafsigen und zum Theil spitzern 
Bergen des Dachgesteins sęhr auffallend unterscheiden. Die 
Gegend zwischen Stawków und Gotonóg bei Jaworzno und 
zwischen Rogoźnik. Sadowie und Toporowice zeigt dieses 
Formverhaltnifs an jedem Berge. In der letztern Gegend sind 
alle von so gleicher Hóhe, dafs sie deutlich nur die Ueberbleib-
sel eines sehr zerstiickten Plateau's bilden. Die Thaler und 
Schluchten zwischen diesen Bergen sind ohne Charakter, und 
so oft das Gestein auch zu Tage ausgeht, so fehlt dennoch 
ausgezeichnete Felsenbildung ganzlieh. 

$. 90. 
L a g e r u n g . 

Das alleinige Grundgebirge unserer erzfiihrenden Mu-
schelkalk stein-Foi-mation ist die Hauptsteinkohlen-Formation. 
Wie sie dieselbe theils in zusammenhangenden Ztigen, theils 
in abgebrochenen Partien ubergreifend bedeckt, habe ich oben 

55 und 75 schon gezeigt. Der Muschelkalkstein ist defs-
halb auch gezwungen in seiner Schichtung den mulden- und 
sattelfórmigen Unebenheiten der Oberflache des Kohlengebirgs 
zu folgen, iibrigens aber ist nicht der geringste Zusammen-
hane zwischen beiden Formationen zu beobachten. Weder o 
Gcsteinsiłbergange noch vermittelnde Glieder sind zwischen 
beiden yorhanden. Mit der Bildung dieses Ralksteins ist im 
siidlichen Oberschlesien uiłd Polen eine neue Periode der 
Flótzbildungen eróffnet worden, dereń Producte ganz]ich von 
denen der Periode abweichen, in welcher das Steinkohlen-
gebirge entstand. Es ist unyerkennbar, dafs zwischen beiden 
Bildungen ein Stillstand in der Gebirgsentwicklung eintrat, 
und dafs mithin hier zwischen beiden gewissc Gebirgsglieder 
fehlen, welche anderwarts und selbst in Polen, aber in andern 
Gegenden, vorhanden sind. Defshalb gibt uns jene Auflage-
rung kein bestimmtes Anhalten in die Hiinde, um iiber das 
relative Alter unserer Ralksteinformation urtheilen zu kón-
nen. Betrachten wir auf der andern Seite die Formationen, 
welche sich auf unsern erzfiihrenden Kalkstein auflagern, so 
stehen auch diese damit nicht in sehr innigem Zusammenhang, 
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In der Gegend, wo die Przemsa in die Weichsel fallt, senkt 
sich unsere Formation gegen die Weichselniederung, und bei 
Nowepole unweit Schlols Bobrek legt sich darauf Gyps mit 
schwarzcn Thonen, welche der karpathischen Salz - und Sand-
steinbildung angehóren. Aber diefs ist nur ein kleiner Punkt 
der fiir unsern Kalkstein wenig entscheidet. Dagegen sehen 
wir gegen Osten und Norden ansehnliche Berge und Fel-
sen yon dichtem merglichem und dolomitischem Jurakalkstein 
(weifsem Kalkstein) sich auf den erzfiihrenden Kalkstein aufla-
gern. Von Siidosten, aus der Gegend von Krakau her, drangt 
sich der siidlichste Zug des Jurakalksteins gegen Westen bis 
in die Gegend von Alwernia und kommt hier bei Mirów, 
Brodla und Porembazegota in rathselhafte Beriihrung mit un-
serm Kalkstein, umgeht sodann den Busen des Krzeszowicer 
Steinkohlengebix-gs, hat sich in dessen Niederung noch wei-
ter westlich ergossen und bedeckt deutlich iibergreifend in 
kleinen Parlien den erzfiihrenden Kalkstein zwischen Krze-
scowice und Nowagóra, bei Filipowice, Trzebinia und Lu-
szowice, und zieht im Zusammenhang hinter Dębnik, Paczal-
towice, Gorenice weiter gegen N W zwischen Niesułowice, 
Witeradów, Olkusz und Zurada bedeckt der Jurakalkstein 
ganz deutlich unser Sohlgestein und auf der Ost - und Nord-
seite des grofsen alten Olkuszer Grubenfgldes, .be i Olletin, 
Skałka, Parcze und Pomorzani ist es keinem Zweifel unter-
worfen, dafs Jurakalkstein iiber unserm Dachgestein aufruht, 
und ich glaube selbst, dafs von dem alten Ponikowski-Stollen 
aus der Grubenbau in die Teufe sich noch bis unter den Jura-
kalkstein crstreckt haben mag. Hier liegen also zwei Kalk-
formationen auf einander, oline durch andere Bildungen von 
Sandstein oder Thon getrennt zu seyn, und defshalb darf es 
nicht auffallen, wenn friiher bei unyollstandigern Beobach-
tungen, zu einer Zeit , wo yollig irrige Ansichten und Lelir-
siitze iiber die Lagerung und das Al ter des Jurakalksteins 
selbst von angesehenen Geognostcn verbreitet wurełen, das 
Studium yergleichender Geognosie noch kaum erwacht war, 
und das miihsame Studium der Petrefacten zu geognostischen 
Zwecken, nicht mit der Genauigkeit. und zoologisch botani-
schen Treue betrieben wurde, ais erforderlich ist, wenn es 
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einen lehrreichen Einflufs auf Geognosie haben soli, wenn 
unter diesen Umstanden beide Forrnationen mit einander ver-
weebselt wurden. Dazu trug yorziiglich der Umstand bei, 
dafs allerdings das Gestein der erzfiihrenden Kalksteinforma-
tion Uebergange in Jurakalksteine darstellt, welche bei ein-
seitiger Auffassung derselben leicht zu falschen Schliissen fiih-
ren konnen. Jene Uebergange sind aber auch bei weitem 
seltner, ais man gew-óhnlich glaubt, und selbst Hr. y . O e y n -
h a u s e n hat sich yerleiten lassen, mehr davon anzunehmen, 
ais die Natur nachweist. Ein wirklicher Uebergang, eine un-
terbrochene Entwickelung aus einander, kenne ich nicht; es 
sind nur Gesteinsahnlichkeiten, die in ihrem Werthe meistens 
iiberschatzt werden. leli liiugne keinesweges, dafs das do-
lomilische Dachgestein von Siewirz mit manchem dolomiti-
schen Jurakalk bei Ogrodziniec oder Olstyn sehr viel Aehn-
lichkeit hat, aber ich fordere Jeden, der jene Gegenden so 
genau wie ich kennt, auf, mir einen einzigen Punkt zu zeigen, 
wo jenes versteinerungsleere Dachgestein unmittelbar in Jura-
kalk iibergehe, der schwarze Feuersteine, Ammonites planu-
latus , Belemnites mucronatus oder Terebratulites varians ent-
halt. Einen solchen Punkt wird mir Niemand nachweisen kon-
nen, und so lange das nicht geschieht, gilt jene Aehnlichkeit. 
mir nur dafiir und fiir keinen Uebergang. Andere Dach-
gesteine sind vom Jurakalk so verschieden, dafs eine Yer-
weehslung nicht móglich ist. Dahingegen ist diefs mit man-
chen lichten Sohlgesteinen der Fali gewescn, entweder weil 
man wieder zu viel auf schwache Aelmlichkeiten baute, oder 
weil man solche Gesteine, ais die von Woschnik, Koschentin 
und Iiubetzko ohne hinlanglichen Grund fur unyollkommene 
Sohlengesteine ansprach, da sie doch durch Gesteinsstructur, 
Yersteinerungen und sogar durch unmittelbaren Zusammen-
hang sich ais Glieder der Jurafórmation zu crkennen gcben. 
Hr. v. O e y n h a u s e n sagt unter Anderm, dafs das Sohlgestein 
bei Lgota schon sehr ahnlich dem Gestein der weifsen Kalk-
steinformation sey, die nicht weit da von heryortrete. Diese 
Behauptung ist an sich nicht richtig; denn das Sohlgestein 
bei Lgota ist von so grauer Farbę und splittrigem Bruch, wie 
das meiste andere Sohlgestein um Olkusz und Nowagóra, und 
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wie liiemals der dortige Jurakalkstein aussieht; aber wenn 
diefs selbst der Fali ware, so miissen doch alle solche aus 
der Gesteinsahnlichkeit entlehnten Griinde ihren Werth verlie-
ren, wenn die Lagerungsverhaltnisse in der Gegend von No-
wagóra so deutlich dafiir sprechen, dals Sohlgestein und Jura-
kalkstein scharf getrennt von einander gehalten werden miis-
sen. Eben so unzulassig ist es, wenn man die lichten Sohl-
gesteine bei Lipowiec, Bobrek, Chełm und Lendzin fiir Jura-
kalkstein anspricht, der allmahlich in Sohlgestein iibergehe.*) 

Ueber dem Jurakalkstein hat sich eine Formation gela-
gert, welche aus Eisensandstein und schiefrigem Letten zu-
sammengesetzt ist und durch ihren Reichthum an Flótzen 
von Moorkohlen und thonigem Sphiirosiderit ausgezcichnet 
ist. Dieses sogenannte Eisenthongebirge W e r n e r s kommt 
ebenfalls mit unserer erzfuhrenden Kalksteinformation in Be-
riihrung und bedeckt dieselbe von Kuzniczka nowa bei Staw-
ków bis in die Gegend von Siewirz; Eisensandstein legt 
sich auf unser Sohlgestein ferner bei Mierzenzyce, Nowa-
wiec und Sonczów auf, und die isolirten Partien des Dach-
gesteins von Dziewki, Niwki und Mrzygtod sind ganz vom 
Eisenthongebirge eingeschlossen. Bei Brudzowice ist dieses 
Yerhaltnifs am deutlichsten entwickelt; denn oben auf-der 
Hóhe des Berges hat sich der schiefrige Letten mit einer 
Kohlenschicht in eine enge Schlucht hineingedrangt, dereń 
Wandę aus Dachgestein mit eingesprengteni Bleiglanz bestehn, 
und ein kleiner Schacht hatte in wenig Lachtern das erz-
fiihrende Gestein unter den Kohlen erreicht. 

Die Lagerungsverhaltnisse haben uns mithin, iiber un-
sere erzfiihrende Kalksteinformation nichts weiter gelehrt, 
ais dafs sie zwischen tłem Steinkohlengebirge und dem Jura-
kalkstein gelagert ist. W i r kónncn damach allein noch nicht 
wagen, ihr relatives Alter genaucr zu bestimmen, bis wir 
in der folgenden Abtheilung die Lagerung desjenigen Kalk-
steins kennen gelernt haben, der am Sandomirer Mittelge-
birge ihr petrographiscb und petrofactologisch vóllig ent-
spricht. Von dorther miissen wir weitere Erlauterungen er-

*) v. Oeynhausen n. a. O. p. 25H. 
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warten, uncl ich darf im Yoraus versichern, dafs nach Be-
trachtung jenes Kalksteins die Yergleichung mit ahnlichen 
Gebilden anderer Lander ein sicheres Besultat iiber das Al-
ter unserer Formation geben wird. 

§. 91. 
Verwitterung und Einjlnfs auf den Boden. 

Die beiden Gesteinsarten, woraus die Formation zusam-
mengesetzt ist, verhalten sich gegen den Einflufs der At-
mospharilien ganz entgegen gesetzt. 

Das Sohlgestein yerwittert entweder gar nicht, oder es 
wird an der Luft allmahlich nur so gebleicht, dafs es vóllig 
kreidenweifs erscheint, oder es verwittert nur wenige Linien 
tief von der Oberflache nach Innen und iiberzieht sich dann 
mit einer abfarbenden kreidenartigen Kruste. Dahingegen 
verursacht seine haulige Zerkliiftung, dafs es an der Ober-
llache des Gebirgs ein scharfeckiges Gerólle bildet, welches 
alle daraus bestehenden Berge bedeckt und mit so wenig 
Dammerde gemengt ist, dafs es einen sehr sterilen Acker-
boden tragt, der den Feldbau an den hóhern Punkten gar 
nicht lohnt. 

Das Dachgestein umgekehrt, obgleich fesler ais das Sohl-
gestein, verwittert dennoch viel geschwinder, zerfallt zuletzt 
seiner dolomitischen Natur gemafs zu grobem und feinem 
Sand und wird tlabei dufikler, weil das darinnen enthaltene 
kohlensaure Eiśenoxydul allmahlich in braunes Eisenoxyd-
hydrat umgewandelt wird. Der Boden, der sich daraus bil-
det, ist trocken, steinig, vermengt mit kalkigem Sand und 
iiberladen mit Eisenoxydhydrat. Er sieht stets braun und 
gelblich aus, und ist noch unlruchtbarer ais der Boden, den 
das Sohlgestein bildet, woran sowohl das viele Eiscnoxyd 
ais auch der Gehalt an Magnesia die Ursache seyn mógen. 

S- 92. 
Q u e l l e n f ii h r u n g. 

Das zerriittete kliiftige und cavernóse Dachgestein lafst. 
alle atmos2»barischen Wasser schnell durch sich hindurch, was 
besonders den Bergbau belastigt und fiihrt delshalb in der 
Begel gar keine Ouelleii. 
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Das Sohlgestein auf den Berghóhen ist ebenfalls sehr 
wasserarm. Dahingegen brechen aus ihm in den Thalsoh-
len sehr starkę und reine Quellen aus, welche selbst wenig 
kohlensauern Haik enthalten. Ais Beispiel solclier zahlrei-
cben und starken Quellen konnen die im Dorfe Woikowice 
kościelne, in wielki Strzemieszyce, zwischen diesem Dorfe 
und Sławków an der Brucke von Stawków dienen. 

$• 93-
B e n u t z u n g . 

Aufser den Erzen, welche dieser Formation einen hohen 
bergmannischen Werth geben uiid noch auf lange Zeiten si-
chern werden, gibt das Sohlgestein sehr gute plattenfórmige 
Bausteine und gebrannt einen guten Kalk zum Mórtęl. Das 
Dachgestein ist hingegen zu gewóhnlichem ókonomischem Ge-
brauch unanwendbar, und blols die festern Sorten desselb&n 
konnen ais eine haltbare Bedeckung der Strafsen angewendet 
werden. Im Jahre 1824 hat der Gallmey aus dieser Forma-
tion die Erzeugung von 

207,557 Ctr. 46 Pfd. Zink in Schlesien; 
circa 56,000 Ctr. — — — in Polen, 
und 1)9,000 Ctr. — — — im Freistaat Krakau. 

Summa 332,557 Ctr. 46 Pfd. (preufsisch Gewicht) Zink móg-
lich gemacht. Ferner haben die Bleierze dieser Formation 
im Jahre 1824 in Oberschlesien 8854 Ctr. 106 Pfd. Blei und 
8256 Ctr. Glótte geliefert, und aus den Eisensteinen die-
ser Formation kann man in demselben Jahre in Oberschle-
sien wenigstens eine Erzeugung von 200,000 Ctr. Boheisen 
rechnen. 

B. 

D i e n ó r d l i c h e P a r t i e d e s M u s c h e l k a l k s t e i n s am 
S a n d o m i r e r M i t t e l g e b i r g e . 

§• 94. 
Granzen und Verbreitung. 

Am Sandomirer Mittelgebirge treten, iiber dem rothen 
Sandstein, Gesteine auf, welche dem oben beschriebenen erz-
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fiihrenden Muschelkalkstein in Siiden glcich und ahnlich sind. 
Sie nehmen am Siidabhange des Gebirgs eine ninht unansehn-
liche Yerbreitung ein und erscheinen am nordlichen Rande 
ais ein schmaler Streifen. Jene Partie fangt in Westen bei 
Gruszczyn norddstlicb von Wtoszczewo an, yerbreitet sich 
von Gniedzysko aus etwas gegen NO, um einen Busen des 
rothen Sandsteingebirgs bis Strawczyn Mieczygost und Pie-
koszów auszufiillen, erhebt sich von Ruda Fanistawice an ais 
bober Bergriicken, der von hier zwischen Matogoscz und 
Miedzianka gegen SO iiber Bolimin und Jednice mit '/4 Meile 
Breite nach Mosty, Stara Chęcin und Tokarnia zieht, hier 
eine grófsere Breite von bis 2 Meilen gewinnt, so dafs er 
die Gegend zwischen Morawice und Chomentów, zwischen 
Szczeczno und Piotrkowice einnimmt und von Pierzchnica an, 
siiddstlich bis nahe an Chmielnik und bis Wierzbie reicht und 
zugleich in kleinen Kuppen den rothen Sandstein zwischen 
Pierzchnica und Drugnia bedeckt. Die ganze Yerbreitung 
betriigt mithin fast 8 Meilen von N W nach SO und '/4 bis 2 
Meilen der Breite nach. 

Am nordlichen Rand des rothen Sandsteins erscheint, 
wie gesagt, dieser Kalkstein nur ais schmaler Streifen, ja 
oft nur ais wenige Lachter machtiges Lager mancher Un-
terbrechung. Von Westen ber anfangend tritt er hier zuerst 
im Dorfe Grzymatków auf, sodann weiter bei Mniów und dst-
lich yon Cbyby. Weiter óstlich ais schwaches Lager im Lie-
genden ausgebreiteter Eisensteinlager sich anlegend, liiuft er 
durch die grofsen Samsonower A Valder von Serwinów iiber 
Dtugąinów , durch die Waldreyiere Swiniagora, Kietlonka, 
Dalejow, Olejowka, Sniatka nach lizyn, beugt sich um den 
Bzyner Teich herum, beruhrt die Gruben von Granica und 
Łuski, durchschneidet. das Thal der Mostica am Parszower 
Kalkofen, yerschwindet. hinter Parszow, legt sich aber im 
Waldrevier Łubianka wieder an, erscheint machtiger im Swis-
lina-Thale bei Rzepin, weiter óstlich bei Szeligi und bildet 
von hier wieder einen zusammenhangenden Zug iiber Pro-
koczyn hinter Kunów nach Rukowie, Mnichów, Kossowice, 
schneidet dann ab und erscheint zum letztenmale in der Stadt 
Opatów. Die Kartę Taf. II. zeigt diese Yerbreitung speciell. 
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§• 95-
Pelrographische Charakteristih. 

Kalkstein ist die allein herrschende Gebirgsart in der 
nordlichen Partie unserer Formation. Im Allgemeinen ist 
uieser Kalkstein iiberraschend ahnlich mit dem Sohlengestein 
der siidlichen erzfiihrenden Partie; viel beschrankter ist das 
Yorkommen eines andern Kalksteins, der mit dem Dachgestein 
iibereinstimmt. Aufser diesem aber treten besonders in dem 
schmalen Streifen an der nordlichen Granze des rothen Sand-
steins einige Gesteine auf, welche in der siidlichen Partie 
des Muschelkalksteins nicht rorkommen und deten abwei-
chender Charakter in Lokalverhaltnissen seinen Grund hat. 

Der yorherrschende Kalkstein ist rauchgrau und gelb-
lichgrau, bleicht an der Luft oberfliichlich sehr schnell, selt-
ner ist er griinlichgrau, z. B. bei Tokarnia und Grochów; 
er ist im Bruch meistens llachmuschlich und uneben, selt-
ner nimmt er , wenn viele in Kalkspath yerwandelte Muschel-
schalen eingewachsen sind, eine kleinkórnige Textur an 
(Morawice, Lissów, Obice). Stets ist er deutlich geschicli-
tet, die Schichten diinn und plattenformig, zuweilen dann 
sogar unrollkommen schiefrig spaltend wie der Sohlenkalk-
stein bei Zychcice , so z. B. bei Promnik unweit Kielce, bei 
Dębska wola. Wulstfórmige Schwfileii auf den Ablosungen 
und die hauligen Muschelyersteinerungen, yollenden die Aehn-
lichkeit mit dem Sohlengestein yon Siidpolen und mit Thii-
ringer Muschelkalkstein (Parszow, Ruda-Strawczin, Mniów, 
Morawice). Lichtegraue Hornsteine, selten das Ansehn wah-
rer Feuersteine annehmend, sind in unregelmafsigen Partien 
und Lagen darinnen nicht selten eingewachsen (zwischen 
Bolimin und Malagoscz am Lassocina-Bach, zwischen Straw-
czin und Promnik). Von fremdartigen Mineralien ist mir 
darin mclits vorgekommen, ais etwas eingesprengter Blei-
glanz bei Mniów. Fremdarlige Lager sind eben so unbe-
kannt darinnen. Nur ein einzigcsmal hat man in einem Iirun-
nen in Tokarnia bei Chęcin unter diesem Kalkstein ein La-
ger von Schieferthon mit Kohlenspuren getroffen, was aber 
vielleicht schon dem rothen Sandstein angehórt, auf welchem 
jencr Halkstein aufgelagert ist. 
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Die Kalksteinabanderungen, welche dem erzfuhrenden 
Dachgestein gleiclien, finden sich nur selten. Sehr ausge-
zeichnet gehórt hierher der zellig poróse Kalkstein, der be iMo-
teszów unweit Piotrkowice unter w*eifsem Jurakalkstein vor-
kommt. Er ist ockergelb und njit dem zelligen Dach-
gestein zwischen Strzyzowice und Góra vollkommen iden-
tisch, und diese Uębereinstimmung wird noch auffalliger, wenn 
man bemerkt, dafs darinnen bei Maleszów ehemals Bergbau 
auf Bleiglanz getrieben wurde, der darinnen in schmalen 
Trummern yorkommt und das ganze Gestein so wie yieles 
Dachgestein einen geringen Zinkgehalt hat. 

f e r n e r bei Parszow und Bzin liegen auf dem gemei-
nen dichten rauchgrauen Kalkstein einige Bankę von leber-
braunenr und braunlichgelbem, spathig grobkórnigem Eisen-
kalkstein auf, der aus Spatheisenstein, Eisenbraunspath und 
Kalkspatb gemengt ist und vóllig dem oben (§. 78) beschrie-
benen grobkórnig spathigen Dachgestein yon Nowagóra und 
Sonczow gleicht. Noch yiel auffallender wird die Ueberein-
stimmung mit dem braunen Dachgestein yon Tarnowitz und 
Olkusz bei den Kalksteinen in Prawęczyn und in der Schlucht 
zwischen Waskowice und Bukowie bei Kunów. Hier liegt 
eine etwa 3 Lachter machtige Schicht von braunem und gel-
bem spathigkórnigem Eisenkalkstein auf dem gemeinen grauen 
Kalkstein auf, ist wie jene Dacbgesteine mit Eisenoxyrd und 
Manganoxydhydrat stark gemengt, schliefst Spatheisenstein 
ein, ist porós und cayernós und eine grofse Merige von Tro-
chiten einer eigenen Enkrinitenart sind darin und besonders 
auf den Klufillachen deutlich eingewachsen. Weiter wrest-
warts in den grofsen Waldern yon Suchedniów, Bzin und 
Samsonow, wo auf dem Kalkstein eiri ausgebreitetes Flótz yon 
Eisensteinen aufliegt, welches der dariiber ruhenden weifsen 
Sandsteinformation angehórt, fehlt hier und da der gemeine 
rauchgraue Kalkstein im Liegenden dieser Eisensteine, und 
dann liegt in der Regel an dessen Stelle ein anderer merk-
wiirdiger Kalkstein, den die Berglcute bei Łubianka Krymp, 
bei Bzin, Dalejow und Swiniagora aber Opoka nennen. Es 
ist ein diinnschiefriger, lichtestrohgelber, mit braunen Man-
gan-Dendriten und Flecken iiberall durchzogener Mergel, mit 
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zarten Kalkspathadern durchtriimmert, der beim Reiben und 
Zerschlagen meist einen starken Stinksteingeruch Yerbreitet. 
W er Stiieke dieser sogenannten Opoka oder Mergels neben 
die von dem oben 84 beschriebenen zinkhaltigen gelben 
Dachgestein aus den Gallmeylagen von Annagrube bei Mały 
Strzemieszyce oder von Starzinow legt, kann beide nicht un-
terscheiden. Was aber diese Uebereinstiminung iiber allen 
Zweifel erhebt, ist die Beobachtung, dafs die eben bcschrie-
bene Opoka eben so zinkhaltig wic jene lichtegelben Dach-
gesteinlagen ist, ja dafs sogar alle (liejenigen Eisensteine, 
welche auf ihr aufruhen, nemlich die von Sniatka, Oleiowka, 
Dalejów, Swiniagóra und von mehreren Gruben bei Krasno 
ihr en Zinkgehalt durchs Ansetzen von Ofenbriichen be imYer -
schmelzen beurkunden, wahrend diejenigen Eisensteine, wel-
che auf dem rauabgrauen Kalkstein aufruhen , der dem Olkus-
zer Sohlengestein gleich ist, ais z. B. die von Plesniówka, 
Laski und Granica kein Zinkoxyd enthalten und keine Ofen-
briiche geben. Eine solehe Uebereinstiminung im Ansehn und 
chemischen Bestand zwischen wenig miichtigen Gesteinslagen, 
die mehr ais 20 Meilen von einander entfernt sind, mufs ge-
wifs iiberraschen und ihre Yergleichung ais gleichartige und 
gleiclizeitige Massen rechtfertigen. Achnliche lichte ocker-
gelbe erdige Kalksteine mit kleinen Mangan - Dendriten ohne 
Muscheln, deYn Dachgestein von Sławków, Byczyn und Lgota 
ahnlich, linden sich ferner noch bei Strawczyn bei Kielce iiber 
rauchgrauem muschelreichein Kalkstein. Endlich in der Ge-
gend zwisćhen Opatów und Rzepin nehmen die Gesteine un-
serer Formation einen abweichenden Charakter an, weil hier 
die Kalksteinbildung mehr ais auf andern Punkten in die obern 
und jiingsten Glieder, in den rothen und bunten Mergel oder 
Schieferletten der rothen Sandsteinformation, worauf sie auf-
ruht, eingegriffen bat. Ich erinnere hier an das zuriick, was 
ich oben 69 iiber diesen Gegenstand schon gesagt habe. 
Fangen wir die Betrachtung von Osten ber an, so stófst uns 
im Thal bei der Stadt Opatów ein sehr grobes Conglomerat 
zuerst auf, welches aus sehr grofsen scharfeckigen Bruch-
stiicken von róthlich weifsem und grauem Kalkstein- und 
Quarzfels besteht, welche durch rothen eisenockrigen Kalk-

stein 
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stein mit Sand gemengt yerbunden sind. Ein Brunnen, den 
man 1826 in diesem Gestein abteufte, gab die Ueberzeugung, 
dafs Kalkstein in der Masse rorberrscbt, und dafs man in der 
Tiefe selbst unzertrummerte Kalksteinbanke fand, dennocb 
bleibt es hier problematisch, wohin diefs Gestein gehóre, bis 
man eine Meile von Opatów gegen N W beim Dorfe Kosso-
wice daruber mehr Aufsehlufs erhalt. Hier liegt dasselbe 
kalkige Conglomerat iiber dem rothen Sehieferletten der ro-
then Sandsteinformation, wird stellenweise feinkórnig, die 
Bruehstiicke verschwinden, und dannstritt das Cement ais 
braunlich und róthlich gefleekter reiner Kalkstein auf. W e -
nige Laehter bober entwickelt sich das Gestein noch mehr, 
und es herrscht ein eigenthiimlicher oolithischer Kalkstein. 
Ich nenne ihn oolithisch, weil ich keinen bessern Ausdruck 
kenne, obgleich er wesentlich vom oolithischen Jura- und Lias-
kalk abweicht und mehr mil manchem Roogenstein im bunten 
Sandstein iibereinstimmt. Die Hauptmasse ist ein lichtegriin-
lich grauer erdiger, aber grob roogenfórmig abgesonderter 
Kalk, in welchem viele eckige Kórner und kleine Spharoide 
von blutrotbein und schmutzig bcrggriinem Kalkstein inne lie-
gen, die keine Bruehstiicke sind, aber auf der verwitterten 
Oberllache wie zugerundete kleine Geschiebe und Schrot-
kórner heraustreten. Offenbar sind diese Conglomerate und 
roogensteinartigen Kalksteine, die Zwischenglieder, welche die 
rothe (bunte) Sandsteinformation mit der darauf folgenden 
(Muschel) Kalksteinbildung innig yerbinden. Die Conglome-
rate bilden immer die tiefsten Scliichten unmittelbar iiber den 
rothen Sehieferletten und erscheinen von hier aus gegen N W 
weiter sehr ausgezeichnet an dem Felsen, worauf die Kirche 
von Mnichów steht, und bei Kzepin im Swislina-Thal, wo sie 
noch grober ais bei Opatów und Kossowice sind und aufser 
(^uarzfelsblócken auch gemeine Quarz - und Kieselscliiefer-
brocken einschliefsen. W i r wiirden sie von Opatów bis Kze-
pin ununterbrochen verfolgen konnen, wenn uns daran nicht 
die hohe Lehnibededmng hinderte oder noch mehrere so 
tiefe Thaler ais das von Mnichów sich im Gebirge einge-
schnitten hatten. Die roogensteinartigen Kalksteine bilden 
die darauf folgenden mittlern Schichten; denn wir linden sie 

P u i c b , gtagnott. BułcKreib. von Polan. I. a w 



274 III. Abscłin. Specielle Betrachtung 

wieder zwischen Chomentów und Bukowice in einer tiefen 
Schlucht, noch wechsellagernd mit diinnen Schichten von ro-
them und griinem Schieferletten (Mergel). und iiber ihnen im 
Hangenden lagern sich dann die dicliten grauen gewohnlichen 
Muschelkalksteine, welche theils dem schon beschriebenen 
rauchgrauen Kalkstein bei Parszow oder Morawice entspre-
chen oder etwas dunkler grau, fester und hochst feinkórnig 
erscheinen, wie unter andern bei Bukowice und Szeligi, und 
zugleich von dem erwahnten Eisenkalkstein bei Woskowice 
und Prawenczyn begleitet werden. Zerkliiftet sind diese Kalk-
steine auf ahnliche Art wie das Sohlgestein in Oberschlesieu 
und Siidpolen, und daher der Boden, den sie erzeugen, eben 
so steinig wie dort; ausgezeichnete Absonderungen habe ich 
aber an ihm nicht beobachtet. 

9G. 
S c h i c h t u n g. 

Unser Muschelkalkstein ist iiberall deutlich gesehiclitet; 
die Schichten gewóhnlich 2 bis 6 Zol l , selten bis 12 Zoll 
stark, die Schichtungskliifte rauh, hóckerig, und zuweilen 
durch zapfenfórinige Erhabenheiten, die in correspondirende 
Vertiefungen der aufliegenden Schicht eingreifen, ausgezeich-
net. Die Neigung der Schichten ist sehr verschieden an der 
nórdlichen, westlichen und siidlichen Seite des rothen Sand-
steins. Die speciellen Beobachtungen haben folgendes He-
sultat gegeben: 

1) An der nórdlichen Granze des rothen Sandsteins von 
Grzymatków bis Opatów neigen sich die Schichten des Kalk-
steins flach unter 5 — 10° gegen N und NO mit w enig Aus-
nahmen. 

An der Kirche von Grzymatków str. h. 9, fallen 10° in NO. 
In Mniów str. h. 2, fallen 10° in W . 
In Swiniagóra (Opoka) h. 5 — 7, f, 5 — 8° in N. 
in Perkowski dót (Opoka) eine Meile westlich von Sam-

sonow str. h. 9, 4, f. 8 ° in NO. 
In Oleiowka und Sniatka bei Bzin (Opoka) str. h. 9, fallt 

5 _ 10° N W . 
In Bzin str. h. (i, f. Iłach in N. 
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Zwischen Bzin und Parszów und am Parszower Kalkofen 
str. h. 9. f. 5° NO. 

In Łubianka str. h. 1, f. 8° gegen Ost. 
Bei Szeligi str. h. 7, f. 50° in S. 

str. h. 3, f. 50° in N W . 
(hier ist der Kalkstein gestiirzt.) 

Zwischen Waskowice, Chomentów und Bukowie bei Kunów 
str. h. 6. f. 30° gegen N. 

In Mnichów (Conglomerat) bei Kossowice (Conglomerat und 
roogensteinartiger Kalkstein) str. h. 9, fallt 8° in NO. 

In Opatów (Conglomerat) fallt fast horizontal gegen NO. 
2) An der westliclien Seite des Mittelgebirgs liegt der 

Muschelkalk theils ganz horizontal, theils sehr flach nach W . 
und S. geneigt. 

Bei Łopuszno f. 5° nach W N W . 
In Piekoszow horizontal. 
In Gniedzisko f. 10° nach W . 
In Gruszczyn str. h. 1 — 2, fallt 15° nach W . 
Am Hiigel von Promnik str. h. 3 , f. 8° in SO nicht weit 

davon str. h. 6, f. 3 — 5° in S. 
Zwischen Strawczyn und Promnik str. h. 11, fallt sehr flach 

nach Ost. 
3 ) An der siidliehen Granze des rothen Sandsteins sind 

die Schichten meist siidlich einfallend steil erhoben, dabei 
zuweilen senkrecht, oder nach N umgekehrt und im Fallen 
schwankend. 

Zwischen Miedzianka und Matogoscz str. h. 9 , f. 30° 
nach S W . 

Bei Bolimin und Jednice str. h. 8, f- 20° gegen S. 
Am siidliehen Fufs des Chęciner Schlofsberges str. h. 8, 

f. 30 — 40° in SWS. 
In Podzamce und Stara Chęcin str. h. 6, 4, f. 70° in S. 
In Morawice str. h. 8, f. flach in SO. 
Zwischen Chałupki und Dębska wola str. h. fi, f. 60 — 80 

iri S. 
In Lissów str. h. 11, f. 30° in SO (unregelmafsig). 
Zwischen Chomentów und Grochów str. h. 6 — 9 senk-

recht zuweilen schwankend nach NWN und SOS fallend. 
18 * 
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Zwischen Grochów und Obice str. h. 7, fallen 20—30° in S. 
Zwischen Sobków und Tokarnia und in Tokarnia str. h. 

5 _ 8 , f. 30 — 60° in S und SW. 
In Pierzchnica f. flach in SO. 
In Szczeczno fast horizontal. 
In Pierznionka str. h. 8 — 9, f- 40° in NO. 
In Stroynow str. h. 12, fallen 70° in Ost oder ganz senkrecht. 
Bei Wierzbie str. h. 6—7, theils ganz senkrecht theils steil 

schwankend nach N und S. 

S- 97. 
e r s l e i n e r u n g e n. 

In Hinsicht der Yersteinerungen, welche unser Kalk-
stein auf mancben Punkten in aufserordentlicher Menge und 
meistens fest mit dem Gestein verwachsen enthalt, bietet er 
die auffallendste Uebereinstimmung mit dem Olkusz-Tarno-
witzer Sohlgestein dar, und nur wenige Arten treten darinrien 
auf, die in jenem selten oder gar nicht vorhanden sind: , 

1) T r o c h i t e n des Jgewóhnlichen F . n c r i n i t e s liiim— 
f o r m i s sind darin seltner ais i)i dem eben genannten Sohl-
gestein, doch fehlen sie nicht ganzlich. Bei Matagoscz habe 
ich selbst zwei beschadigte Exemplare dieses Enkriniten ge-
funden, von welchem die Krone sammt dem obern Theil des 
Stamms noch erhalten, aber sehr mit dem Gestein yerwach-
sen war. 

2) Zahlreiche T r o c h i t e n mit einer dreifach sternfórmi-
gen Zeichnung auf den Gelenkllachen der Glieder, welche 
nach den von Hrń. v. S c h l o t h e i m und M i l l e r gegebenen 
Zeichnungen entweder vom Encrinites rhodocrinites Schl. 
(Bhodocrinit.es verus Mili.) oder auch vielleicht vom Encri-
nites planus Schl. (Cyathocrinites planus Mili.) abstammen. 
Haufig in dem Eisenkalkstein bei Prawenczyn, und Wasko-
wice bei Kunów und bei Parszow. 

3) A m m o n i t e n erscheinen noch selten in diesem Kalk-
stein und zwar nur in denjenigen Schichten, welche dem 
Jurakalkstein sich nahern, und wohl wirklich in diesen iiber-
gehn. Ich fand sie nur bei Morawice und Maiagoscz und 
awar stets von der Art, welche Herr v. S c h l o t h e i m 
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A m m o n i t . p l a n u l a t u s nennt, und welche im polnischen 
Jurakalkstein in auJserordentlicher Menge vorkommt. 

4) B e l e m n i t e s p a x i l l o s u s Schl. kommt in diesem 
Kalkstein ebenfalls selten und unter denselben Yerhaltnissen 
ais der yorige Ammonit vor. Icb kenne ihn nur von Mo-
rawice. 

\ 

5) B u c c i n i t e s c o m i n u n i s und Steinkerne einiger 
andern, gewóhnlich Turbiniten genannten einschaligen Schne-
cken, immer schlecht erhalten, sind sehr selten. Ich fand 
diese bei Morawice, Lissów und bei Tokarnia. 

6) Zweischalige Muscheln, unter denen die gewóhnli-
clien M y a c i t e " n , und einige M y t u l i t h e n die hauligsten 
sind, meist im zerbrochenen und unkenittlichen Zustande, 
fiillen ganze Schichten dergestalt an, dafs man mehr Muschel-
schalen ais Kalkstein sieht, ganz auf dieselbe Art ais im Thii-
ringer Musclielkalkstein. Solche muschelreiche Schichten lin-
den sich vorzuglich bei Morawice, Lissów, Chałupki, Obice, 
zwischen Sobków und Tokarnia, westlich von Brzegi, zwi-
schen Małagoscz und Bolimin. In denjenigen Schichten, wel-
che bei Małagoscz und Brzegi zwischen unserm Muschelkalk 
und dcm darauf liegenden oolithischen Jurakalkstein schwan-
ken , linden sich zugleich auch noch Trigonien, Venuliten und 
Terebrateln ein. 

7) A v i c u l a s o c i a l i s n. (Mytulites socialis Schl. s. 
oben 88) findet sich haulig und sehr ausgezeichnet im Kalk-
stein bei Farszów, besonders an der alten Skaler-Miihle, in 
einigen Schichten dicht aufeinandcr liegend, seltner zeigt sie 
sich einzeln bei Morawice und Lissów. 

8) Ein kammfórmig gestreifter P e c t i n i t , den ich nicht 
naher Jiestimmen konnie, kommt hjiulig in diesem Kalkstein 
vor, zAvisclien Grochow, Obice und Chałupki. 

9) P e c t i n i t es d i s c i t c s n. (Pleuronectites discites 
Schl.) Dieser so bekannte glatte Pectinit oder Discit, der im 
Thuringcr Musclielkalkstein so gemein ist, im Tarnowitzer 
Sohlengestein nur selten erschien, bildet hier ganze Muschel-
banke, welche nur allein aus ihm bestehn in Promnik, Ruda, 
Strawczyn, Piekoszów, Jaworzno, und bei Morawice. 
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10) L i m a g i b b o s a e f o r m i s n. Eine niedliche kleine 
Lima-Art, welche am meisten mit Lima gibbosa Sow. (Min. 
Conch. of England T. 152) iibereinstimmt, sich aber auch 
etwas^der Lima antiquata Sow. (I. c. T. 214. Fig. 2) niihert. 
Von Jaworzno. 

11) Plagiostoma striafa n. (Chamites striatus Schl. s. § .88) 
zeichnet diesen Kalkstein wieder eben so aus ais das Sohl-
gestein im siidwestlichen Polen und lindet sich sehr ausge-
zeichnet und haulig im Kalkstein bei Parszow, Bzin, Mora-
wice , Dębska wola, Chomentow, Tokarnia. 

12) P l a g i o s t o m a S c h l o t h e i m i i n. (Chamites ju-
rensis Schl.) lindet sich weniger liaufig zwischen Grochow 
ui)d Dębskawola, bei Chałupki und Lissów. 

13) O s t r a c i t e s c r i s t a g a l l i Schl. und O s t r a c i t e s 
s p o n d y l o i d e s Schl. linden sich in den muschelreichen 
Schichten nicht selten, oft verstiimmelt und wahrscheinlich 
von noch einigen andern weniger kenntlichen Arten beglei-
tet bei Morawice, Lissow, Pierzchnica und Wirzbie. 

14) P l i c a t u l a g i b b o s a Sow. (s. dessen Genera of 
rec. and fossil shells, Heft 3) d. i. — Plicatula ramosa Lam. 
fand ich bei Obice und Lissów. 

15) G r y p h i t e n aber zu undeutlich, um mit Sicherheit 
bestimmt werden zu kónnen, fand ich einigemal bei Mora-
wice und bei Ruda Strawczyn. 

16) T e r e b r a t u l i t e s v u l g a r i s Schl. nicht sehr hau-
lig bei Małagoscz und bei Tokarnia. 

17) Eine andere T e r e b r a t u l i t e n - A r t verwandt mit 
Tereb. priscus Schl. hildet eine ganze Muschelbank bei Mo-
rawice, welche etwas stinksteinai tig ist. Diese Schicht ist. 
mir um defswillen sehr interessant gewesen, weil ich friiher 
zu Siilzfeld bei Meinungen im Thiiringer Muschelkalkstein eine 
Schicht beobachtete, welche im Gestein und der eben ange-
deuteten Terebratulitenart so vollkommen mit jener Schicht 
von Morawice iibereinstimmt, dafs ich Exemplare, welche 
ich von beiden Orten besitze, neben einander legend schon 
selbst in Versuchung kam, mit einander zu verwechseln. Der-
selbe Tftebratulit lindet sich auch bei Strawczyn, 
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Extensive Beschaffenlieit. Berg- und Thal-Formen. 

Der gemeine dichte rauchgraue und plattenfórmige Kalk-
stein ist am mehrsten verbreitet. Der ockergelbe, poróse 
spathige Kalkstein, Eisenkalkstein, die kalkigen Conglome-
rate, der roogensteinartige und mergliclie, schiefrige, stink-
steinartige Kalkstein, sind dagegen nur auf kleine Punkte be-
scbrankt oder bilden wenig machtige Lager. Die Machtig-
keit der ganzen Formation ist hóchst ycranderlich. An der 
nórdlichen Granze des rothen Sandsteingebirgs ist sie am 
geringsten und betragt hier wohl selten mehr ais 7 0 — 1 0 0 
Fufs, ja sie sinkt stellenweise bis auf zehn Fufs herab. An 
der Siidseite des Mittelgebirgs ist die Bestimmung ihrer 
Machtigkeit schwierig, aber immer ist diese viel grófser ais 
auf der Nordseite. Wenn z. B. die horizontale Entfernung 
von der Aullagerungsllache des Muschelkalks auf dem rothen 
Sandstein bei Chęcin, bis bei Brzegi, wo er vom Jurakalk 
bedeckt wird, rechtwinklich gegen die Streichungslinie ge-
messen '/l6 geographische Meile = 2141'/6 Toise und der 
Fallwinkel der Schichten in jener Gegend durchschnittlich 
60 Grad betragt, so wiirde daraus eine Machtigkeit des Kalk-
steins von 1854 Toisen folgen. Doch sind dergleichen Be-
rechnungen immer etwas triigerisch. Die Hóhe, in welcher 
die Formation im Mittel iiber der Meeresflache liegt, kann zu 
700 Fufs ]>. M. geschatzt werden, aber die Muschelkalkberge 
zwischen Bolimin und Matagoscz erheben sich bis zur Hóhe 
von 1020 Fufs. Diese Berge haben die Gestalt scharfer Riickcn, 
und sind mit einem Felsenkamme bedeckt; wo sie hingegen 
nicht so hoch aufsteigen, fehlt zwar die ausgezeichnete Fel-
senbildung, doch sind sie immer kahl, und die zu Tage ge-
hcnden Schichtenkópfe bilden steil ablallende riickenfórinige 
Hiigel. Die Querthaler sind da, wo sie diesen Kalkstein 
durchschnitten haben, enge und felsig, ais z.B. das Thal von 
Mnichów, unterhalb Bukowie bei Prowęczyn, bei Szeligi und 
unterhalb Parszów. 
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5- 99. 
L a g e r u n g . 

Die nordliche Partie unsers Muschelkalksteins ist auf der 
rothen Sandstein - Formation gelagert, und nur da , wo diese 
fehlt, liegt sie unmittelbar auf dem Uebergangskalkstein auf, 
wie z. B. bei Morawice oder auf Uebergangs - Quarzfels r wie 
z. B. bei Szczeczno, Der Kalkstein folgt in der Regel dem 
rothen Sandstein in zusammenhangender und gleichfórmiger 
Lagerung. und nur auf w enig Punkten ist er abgebrocben und 
scheinbar iibergreifend darauf abgesetzt, ais am Hiigel von 
Promnik und zwischen Pierzchnica und Drugnia. Die jiing-
sten Schichten unserer rothen Sandsteinformation, iiber wel-
chen unmittelbar unser Kalkstein ruht, sind, wie wir oben 

74 erwiesen haben , die rothen Schieferletten (rothen Mer-
gel) von Opatów bis in die Gegend von Radoszyce, welche 
mit der obern Abtheilung oder den rothen Mcrgeln der bun-
ten Sandsteinformation in Deutschland iibereinstimmen, und 
welche auch durch kalkige Conglomeratbildungen in unsern 
Kalkstein unmittelbare Uebergange inachen, wiihrend an der 
westlichen und siidliehen Granze des rothen Sandsteins, wo 
jene jiingsten Glieder oder dic rothen Schieferletten fehlen, 
der Kalkstein immer ohne alle Uebergange scharf vom Sand-
stein getrennt ist. Wenn nun in der GeognSsie ais unum-
stófslicher Grundsatz gilt, dafs eine Formation, welche auf 
yerschiedenen andern aufruht, in der relativen Altersfolge der 
Formation zuniichst iiber der jiingsten jener Unterlagen einge-
ordnet werden mufs, so folgt aus Obigem, dafs unser Kalk-
stein zuniichst dem bunten Sandstein folgt, und also in der 
Formationsreihe an der Stelle des Muschelkalksteins liegt. 
Bedeckt wird unser Kalkstein in seinem nórdlichen Zuge 
mit einer eigenthiimlichen Sandsteinbildung, welche aus 
schwarzen merglichen Schieferthonen mit Pechkohlenflótzen, 
aus Yorhcrrschend weifsen quarzigen und kalkigen Sandstei-
nen , machtigen Mergclthonlagern und zahlloscn Eisenstein-
flótzcn zusanimengesetzt ist, welche ich die w e i f s e S a n d -
s t e i n f o r m a t i o n genannt habe, und wie das nachste Ca-
pitel zeigen soli, parallel dem Łias-Sandstein im nórdlichen 

# 
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Deutschland seyn wird. Dieser Sandstein fehlt iiber unserm 
Halkstein an seiner siidlichen Granze, und hier legt sich un-
mittelbar darauf der oolithische Jurakalkstein von Ma+agoscz 
bis in die Gegend von Piotrkowice. Hier stofsen wir nun 
auf zwei merkwiirdige Thatsachen. Einmal sind hier an die-
•er Granze die Schichten des Muschelkalks steil gegen Siiden 
gestiirzt, oft sogar senkrecht stehend, und der Jurakalkstein 
legt sich darauf in weniger gestiirzten und von der Granze 
wenig entfernt. in fast ganz horizontalen Schichten auf. 
Die Ursache dieser Schichtensturzung kann ich nur in der 
eben so gestiirzten Neigung des Uebergangskalksteins und ro-
then Sandsteins suchen, an welche sich unser Kalkstein ange-
lehnt hat, aber sie bleibt dennocli rathselhaft, wenn ich be-
raerke, dafs die jenen Grundgebirgen nachsten Schichten un-
ter 4 0 — 60° geneigt, die aufsersten hangenden, an den Ju-
rakalkstein granzenden hingegen 60 — 90° geneigt sind. YVo-
her diese sonderbare facherfórmige Schiclitenstellung ? — Die 
Antwort darauf weifs ich nicht zu gebcn, aber die Thatsache 
bleibt und ist um so denkwiirdiger, ais sie die Granzlinie be-
zeichnet zwischen zwei Kalksteinbildungen , von denen die 
jiingere, der Kreide sich anschliefsend, iibergreilcnd vom 
EWse der Karpathen bis fast zur Ostsee alle alteren Gebilde 
bcdeckt hat. Derselbe Jurakalkstein liegt anderwarts (bei 
Itza, bei Szydłowiec, Opoczno und Przedbórz) auf unserer 
weifsen Sandsteinforniation auf, ist also viel jiinger ais unser 
Muschelkalkstein, und dennocli ist die zweite Thatsache nicht 
zu laugnen, dafs von Małagoscz bis Piotrkowice ein unmerk-
licher Uebergang aus unserm Muschelkalk in den aufliegen-
den Jurakalkstein statt findet, und somit hier zwischen beiden 
die Granze unsicher und schwankend wird. — Hier hat sich 
mithin bestatigt, was in den Alpen, in den Pyrenaen, inFrank-
reich und im mittlern Deutschland schon so oft die Geduld 
der Geognosten ermiidet bat, dafs da, wo die grofsen Kalk-
gebilde der Flótzzeit in rascher Entwicklung ohne trennende 
Schichten von Sandstein einander folgen, die Granzen der 
Formationen verwischt werden und die Bildungen durch Ue-
bergange in einander greifen, welche uns theoretisch befrem-
den, weil wir uns zu sehr gewohnt haben, die Bildungszeiteu 
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eben so scharf zu trennen, ais die Produkte derselben, und 
weil wir schon zu oft iibersahen, dafs zwischen zwei gleich-
artigen Gebilden auf manchem Punkte ein ungleichartiges 
sich entwickelte, wahrend es auf andern Punkten nicht er-
zeugt wurde. Der Zechstein trennt in Thiiringen das rothe, 
todte Liegende vom bunten Sandstein, am Schwarzwalde nicht; 
hier gehen beide Sandsteine in einander iiber, wovon in 
Thiiringen nicht die Rede seyn kann. Der Griinsand und 
die Glauconie crayeuse oder der ihnen parallele Quader-
sandstein trennen in der Gegend von London und Paris, 
so wie hier und da im nórdliclien Deutschland (den weifsen) 
Jurakalkstein yon der Kreide; anderwarts in Polen, am 
franzosischen Jura, an den Appenninen verlauft sieli der 
diclite gemeine und oołithische Jurakalkstein nach Oben ohne 
Unterbrechung in grobe Kreide (craie tufau), und selbst bis 
in schreibende Kreide. Auf iihnliche Weise ist also auch 
unser polnischer Muschelkalkstein nordwjirts vom Jurakalk-
stein durch unsern weifsen Sandstein getrennt, und siidwarls 
gehen sie beide in einander iiber. Das Dascyn einer Zwi-
schenbildung ais positive Thatsache mufs aber stets mehr ent-
scheiden ais ihr anderwartiger, durch locale Verh;iltnisse 
bedingter Mangel, und sonach kann es uns nicht erlaubt 
seyn, unsern Muschelkalk mit dem Jurakalk zu verbinden. 
Wenden wir ferner an jener problematischen Granze unsere 
Aufmerksamkeit auf die in beiden Kalkbildungen eingeschlos-
senen organischen Reste, so ist auch durch sie die Yerschie-
denheit deutlich ausgesprochen. Keine Plagiostoma striata, 
keine Crenatula socialis, kein Pectinites discites des Muschel-
kalks erscheint in den Banken des oolithischen Jurakalks, 
und umgekehrt suchen wir vergebens in jenem Ananchites 
ovata, Catillus-Artcn , Amnionites macrocephalus, annulatus, 
amaltheus, Nautilus substiiatus, Trigonia costata, Cardium 
hemicardium, Terebratulites yarians, oblupius, Madrepora 
caveruosa u. a. ni., welche unserm Jurakalk eigenthiimlich 
sind. — So viel haben uns mithin die Lagerungs-Yerhalt-
nisse sicher gelehrt, dafs unsere nórdlicbe Muschelkalkstein-
Partie eingelagert ist zwischen den jiingsten Schichten unsers 
rothen Sandsteins, oder W e r n e r s buntem Sandstein im Lie . 
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genden und dem der Lias- Formation verbundenen Sandstein 
und Jurakalkstein im Hangenden , mithin auf derselben 
Stelle lagert, wo in Deutsehland nnd Frankreich Muschelkalk-
stein und Lias-Kalkstein (Gryphitenkalk) sich finden. 

$. 100. 
Vergleichung der nórdlichen nnd siidlichen Partie imserer For-

mation unter sich und mit den ahnlichen Gebilden in andern 
Ljandern zum Beweis, dafs sie mil der Muschellialhstein-
Formation parallel und identiscli ist. 

Des bestimmtern und kurzem Ausdrucks wegen habe ich 
mir z war yorgegriffen und vom Anfange an unsern Kalkstein 
schon Muschelkalkstein genannt. Dafs diefs init vollem Rechte 
geschehen ist, dafiir kann ich den Beweifs erst jetzt vollstan-
dig geben, wenn ich Yergleichungen anstelle, ohne welche 
alle geognostischen Beobachtungen nie zu allgemeinem Werth 
erhoben werden konnen. 

Das Sohlgestein unserer siidlichen erzfiihrenden Kalkstein-
Formation ist im Gestein und in der Art der Schichtung dem 
gemeinen rauchgrauen Muschelkalkstein bei Morawice, Lis-
sów, Chałupki, Tokarnia und Parszów so durchaus gleich, dafs 
diese Gleichheit jcdem Beobachter, der beide in der Natur 
und im Cabinet yergleicht, auffallen inufs. Selbst in weniger 
wesentlichen Eigenheiten, in den wulst- und schlangenfórmi-
gen Erhabenheiten auf den Schichtungsflachen, irn schnellen 
Yerbleichen an der Luft stimmen sie iiberein , aber vor Allem 
ist es unyerkennbar, dafs beide ganz gleiche Versteinerungen 
einschliefsen, dafs beide charakterisirt sind, durch zahlreiche 
Enkrinitenglicder und Stiele, durch Plagiostoma striata und 
Schlotheimii Ayicula socialis, Ostracites spondyloides, Buc-
cinites coinmunis, Myacites musculoidcs et elongatus. Das 
Dachgestein mit seinem Eisenspath-, Mangan- und Zinkge-
halt ist in der nórdlichen Partie zwar nur auf einzelnen 
Punkten, aber dennoch ausgezeichnct ebenfalls yorhanden, 
und so bleibt kein Zweilcl iibrig, dafs beide durch eine an 
12 — 13 Meilen breite Lagerung von Jurakalkstein und grobe 
Kreide, auf der Oberllache getrennte Partien vóllig identisch 
e i n e r Formation angehoren und wahrscheinlich in grofser 
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Teufe in unmittelbarem Zusammenhange stehen. Vergleichen 
wir ferner die Gesteine und Petrefacten unserer Formation 
mit den ahnlichen in andern Landem, so gelangen wir zu 
folgenden Kesultaten: 

Unser Kalkstein ist von allen Geognosten, welche ihn 
friiherin Oberschlesienbeobachteten, vonHrn. Y . l l u m b o l d t , 
v. B u c h , D a u b u i s s o n u. a. m. mit der iiltern Flótzkalkfor-
mation (Zechsteinformation) verglichen und fiir gleichzeitig 
erklart worden. Ich selbst habe diese Meinung zuerst ge-
theilt, obgleich schon friiher Hr. S c h u l z die Ansicht aufge-
stellthatte, dafs er dem Thiiringer Muschelkalk parallel seyn 
diirfte. Jene altere Ansicht hat inan darauf gegriindet, dafs 
diese Kalksteinbildung unmittelbar auf Steinkohlengebirge ge-
lagert sey, und dafs das erzlubrendeDachgestein Aehnlichkeit 
mit der Bauchwacke iiber dem Zechstein habe. Priift man 
jetzt, nachdem die Beobachtungen sich gehauft haben, und 
die vergleichende Geognosie bedeutende Fortschritte gemacht 
hat, diese Meinung, so lafst sie sich nicht mehr yertheidi-
gen. Unser Sohlengestein ist von dem gemeinen dunkel-
grauen, thonig merglichen, immer grobschiefrigen, sehr 
schwer zerspringbaren und meist regelmafsig abgesonderten 
Zechstein, auch im Aeufsern wesentlich verschieden, unter 
ilim existirt nirgends der graue feste Mergelsehiefer, den 
dieBergleute inThiiringenD a c h f 1 o tz nennen, noch viel we-
niger zeigt sich hier eine Spur des Kupferschieferflótzes. Un-
ser Dachgestein, das man mit der Bauchwacke oder dem 
Thiiringer Hóhlenkalkstein vergleichen wolltc, kann diese 
Vergleichung durchaus nicht aushalten, wenn man unsere 
Charakteristik davon mit den genauen Beschreibungen jener 
Gesteine von F r e i e s l e b e n zusammen stellt. Blofs der so-
genannte Eisenkalkstein von Saalfeld und im Neustiidter Kreise 
in Thiiringen, welcher die Stelle der Rauchwacke dort ein-
nimmt, hat manche Aehnlichkeit mit, unsern braunen und 
spathigen Dachgesteinen. Asclie, Stinkstein und Schlotten-
gyps, welche in Thiiringen iiber jenen Glicdern der altern 
Flótzkalkformation liegen, fehlen hier giinzlich. Von Kupfer-
erzen, welche in dieser eine so wichtige Kolie spielen, ist in 
unserm Kalkstein keine Spur zu finden, und umgekehrt ist 
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*) Outlincs of the Geol. of England p. 301 — 3.05. 

der fiir unser Dachgestein so charakteristische Zinkgehalt dem 
Zechstein unii der Rauchwacke giinzlich fremd. Zechstein ist 
eine an Versleinerungen selir arnie Kalksteinschicht. W a s 
von charakteristischen Yersteinerungen darinnen, so wie in 
dem zu derselben Formation geziihlten Hohlenkalkstein am 
Thiłringer Walde yorkommt, sind : 

Von allen diesen zeigt sieli in unserer Formation aueh nicht 
eine Spur, welche olme Yergleich reicher an Yersteinerungen 
von ganz andern Arten ist. 

Wenden wir uns nacli England, wo der sogenannte Mag-
nesia-Kalkstein, der vom Ausilusse des Tyne bis nach Not-
tingham sieli ausbreitet, gemeiniglich ais ein Stellvertreter der 
deutschen Zechstein formation angesprochen wird ; so ist nicht 
za laugnen, dals dieser mit unserm Dachgestein und dem 
Kalk-Conglomerat zwisehen Opatów und Rzepin viele Aehn-
liclikeit zeigt. Conybeare und Philipps *) beschreiben den 
englisclien Magnesia-Kalkstein, von einer kórnig-sandigen 
Structur, einem llimmernden Glanz und gelber Farbę, mei-
stens dunkel, selten Aveil's, zuweilen braun und rotli, vor-
ziiglich an den Ablosungen, wo er ófters dendritisch ist; 
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zuweilen ist er aus kleinen rhomboedrischen Krystallen zu-
sammengesetzt, zuweilen oolithisch, oft porós, die Hóhlungen 
mit Kalkspath ausgekleidet. Zwischen Shields und Hartle-
pool ist er krystallinisch und zellig, schiefrig am Baldonhill, 
oft stinksteinartig, enthallt 2 — 4 5 Proc. kohlensaure Magne-
sia, und bildet einen unfrucbtbaren, der Yegetation ungiin-
stigen Boden, wie unser Dachgestein.— Er ist verbunden mit 
einem Conglomerat, das aus Bruchstiicken alterer Kalksteine 
besteht, welche allmahlich so kleinkórnig werden, dafs man 
sie nicht mehr unterscheiden kann, gerade so wie unser 
Kalk - Conglomerat bei Kossowice. Zinkblende, Gallmey, 
Bleiglanzkorner, Nieren von glaskópligem Eisenstein finden 
sich sowohl in dem Conglomerat ais in dem Magnesia-Kalk-
stein. Aller dieser Aehnlichkeiten ungeachtet, ist unsere 
Formation doch nicht mit der englischen fiir gleich zu hal-
ten, denn in England fehlt dabei unser Sohlgestein ganzlicli, 
die wenigen Versteinerungen , welche der Magnesia - Kalk-
stein fiihrt, stimmen mit denen in unserer Formation nicht, 
und endlich ist seine geognostische Stelle wahrscheinlich eine 
andere. Der englische Magnesia-Kalkstein liegt auf tłem 
Steinkohlengebirge auf, und wird bedeckt von new red sand-
stone und red marl. Wenn nun die letztern, wie jetzt ge-
wóhnlicb, fiir identisch mit dem deutschen bunten Sandsteine 
und bunten Mergel (Keuper) erkliirt waren, so wiirde jener 
Kalkstein allerdings die Stelle der Zechsteinformation einneh-
inen, wahrend unsere polnische Fonnation iiber dem rothen 
Schieferletten der bunten Sandsteinforniation liegt. (Kosso-
wice, Bukowie, Szeligi.) Yerlassen wir jetzt die altern 
Flótzkalksteine, mit denen uns die Yergleiche nicht gelingen 
wollten. und betrachten tlagegen den Muschelkalkstein, wie 
er in Lothringen, Schwaben, Franken, Thuringen, Hannoyer 
und Westphalen so weit verbreitet ist, so finden wir sehr 
viele Uebereinstimmung desselben mit unserer Formation. 
In jenen Landem liegt der Muschelkalk zunachst auf dem 
bunten Sandstein und seinen rothen Schieferletten auf, und 
nur wo diese fehlen, lagert er sich auf altere Gebilde, ais 
z. B. bei Laufenburg am Bhein auf Gneus-Granit, bei Halle 
an der Saale auf Eurit - Porphyr und das damit verbundene 
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rothe todte Liegende; zwischen Bollenstedt und Gernrode 
auf Grauwacke. Eben so liegt unser Kalkstein in der nórd-
lichen Partie auf buntem Sandstein und seinen rothen Schie-
ferletten auf, wo aber diese fehlen, auf Ucbergangsgebirge 
bei Morawice und Szczcczno oder in der siidlichen Partie auf 
Steinkohlengebirge, Porphyr und Mandelstein. Die Keu-
performation (bunte Mergel), welche in der Kegel zunachst 
auf dem Muschelkalk aufruht, fehlt in Polen; defshalb ist un-
ser Muschelkalk entweder bedeckt von oolithischem Jui*akalk 
(zwischen Matagoscz und Piotrkowice) eben so Avie zwischen 
Rosheim und Andlau im Elsafs, oder wie bei la Vacheresse 
und Belfort. am Siidrande der Yogesen; — oder er ist be-
deckt voni dichten und dolomitischen Jurakalk (bei Olkusz, 
Nowa góra , Trzebinia), ebenso wie zwischen Benzingerode 
und Sillstedt unweit Wernigerode, oder zwischen demHackel-
und dem Siebecken - Berge unweit Ouedlinburg, besonders 
bei Hohndorf und Beinstedl *). — Oder er ist bedeckt von 
Steinkohlen- und Spharosiderit -fuhrendem weifsem oderLias-
Sandstein (bei Hunów , Brody, Parszow und in der Gegend 
von Królewiec), ebenso wie im nórdlichen Deutschland, w o 
der Keuper fehlt, ais in der Gegend von Helmstadt, von 
Walbek an bis Meyenkoth, oder an der lnnerste und an der 
Kette des Osnings. 

Yergleichen wir ferner unser Sohlgestein und den nórd-
lichen Muschelkalk mit den Beschreibungen, welche uns Herr 
Prof. H o f f m a n n **) von dem Muschelkalke imHerzogthume 
Magdeburg und Fiirstenthume Ilalberstadt gibt, so ist die Ue-
bereinstimmung unyerkennbar, und besonders stimmen damit 
unser blaues Sohlgestein und das schiefrige gemeine Sohlge-

*) Diese weifsen, mitunter kreidenartigen Kalksteine kiinnen, da 
sie den wahren Quadersandstein von yuedlinburg unterteufen, 
nicht zur Kreide gehoren, wie H o f f m a n n und K e f e r S t e i n 
im Anfange annahmen, sondern /.um Jurakalli, w i e H a u s m a n n 
richtig bestimmte, denn die walire Kreide (der deutsche Pla-
nerkalk ist grobe oder untere Kreide) liegt erst auf dem ^ua -
dersandstein. 

**) Fr . 11 o f m an 11 s Beitrage zur geogn. Kenntnils von Norddeutsch-
land. Ir Tlił. 1823. S. 98. 
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stein genau iiberein. F.ben dieselbe Uebereinstimmung finden 
wir, sowobl der Farbę ais der Structur nnd Schichtung nach f 

mit den Muschelkalken im siidlichen Deutschlande und Lothrin-
gen. Auch in Einzelnheiten spricht sich dieser aus. Der 
sogenannte Wellenkalk des Hrn. G l e n k unterhalb derStein-
salz- und Gyps-Einlagerungen im schwabischen Muschelkalk 
ist ganz derselbe, wie das wellenfórmig gewundene Sohlge-
stein unter der Zychcicer Gallmeymulde. Die luiolligen, wulst-
und schlangenfórmigen Concretionen auf den Schichtungsab-
losungen unsers Solilgesteins bei Sielce, Bendzin etc., oder 
des Kalksteins bei Farszów, Mniów sind ganz dieselben, wie 
selbige v. O e y n h a u s e n *) und H a u s m a n n **) aus deut-
schem Muschelkalk beschreiben. Boogensleinartige Bildun-
gen, wie wir sie in unserm Kalkstein bei Kossowice und Bu-
kowie fanden, linden sich ebenso bei Harste oberhalb Du-
derode, ani Harzhorn, bei Pyrmont, ***) oder bei Avold, 
zwischen Luneville und Metz im anerkannten Muschelkalk. 
Unser kórniges poróses dolomitisches Dachgestein kónnte da-
gegen ais Einwand gebraucht werden, allein wenn wir gleich 
zugeben miissen , dafs solche Gesteine im deutsch-franzósi-
schen Muschelkalk nicht in solcher grofsen Masse ais in Po-
len entwickelt sind, so fehlen sie dennocli nicht ganz, und 
eben so wenig die damit bei uns verbundenen Ęrzbildungen. 
Ich fiihre davon folgende Beweise auf. Von H u ni b o 1 d t 
sagt ausdriicklich, dafs der Muschelkalk óstlich von Coburg 
Talkerde aufnimmt. K e f e r s t e i n beschreibt ein 

graues 

Geognost. Umrisse der Hheinlander zwischen Haseł undMainz. 
2r Theil. S. 70 — 73. 

**) Uebersicht der jiingern Fiotzgebilde im Flul'sgebiete der We-
ser v. H a u s m a n n . 1824. S. 194. 

***) Ebendaselbst. S. 194. 

•j-) v. O e y n h a u s e n I. c. S. 79. 

•j"|) v. H u m b o l d t geognost. V7ersuch iiber die Lagerung der 
Gebirgsarten , deutsch v o n L e o n h a r d . S. 274. 

j-t"}-) K e f e r s t e i n geogn. Heschreibung der Gegend von <^ued-
linburg in dessen : Deutschland geognostisch - geologisch darge-
stellt. 3r Bd. 2s Heft. S. 255. 
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graues mergliches Gestein mit eckigen Poren oder krystal-
linisch und dieht, manchem Dolomit ahnlich, welches sich im 
Muschelkalk am Siebcckenberg bei Ouedlinburg in der Nalie 
der Gypseinlagerung findet, und sich vollkommen in gemcinen 
Muschelkalk yerliiuft. Der dichte Muschelkalk, sagt H a u s -
mann*) , geht zuweilen in ein krystallinisch Gestein iiber und 
nimmt beinahe das Ansehen von Dolomit an (gemeines Dach-
gestein); hin und wieder wird das Gestein breccienartig (wie 
z. B. bei Bukowno) oder zellig-poroś und so gewissen Aban-
derungen des Rauchkalks tauschend ahnlich. Eben so nach 
v. O e y n h a u s e n * * ) der poróse, Magnesia haltige (Muschel-) 
Kalkstein voni Grenzacher Horn bei Basel, von Schleitheim, 
Sulz etc. erinnert durch seine chemische Bescliaffenheit, sein 
sandig-rauhes Anfiihlen, seinen Mangcl an Schichtung und 
Yersteinerungen, gar sehr an unser Dachgestein. Ein gelber 
Mergelkalkstein in der zweiten Vbtheilung der untern Gruppe 
des Muschelkals ***) enthalt kohlensaure Magnesia, und im 
frischen Zustande kohlensaures Eiseno\ydul und Mar»ganoxy-
dul, welche durch Verwitterung in Oxydhydrate umgewandelt 
werden, und gleicht dadurch unserm gelben Dachgestein in 
den Gallmey lagcfn bei Małe-Strzemieszyce und dem braunen 
eisenspathigen Dachgestein sehr. In jenem gelben Mergel-
kalkstein , und eben so in deju zelligen und lóchrigen Mu-
schelkalkstein um Góttingcn und Biegelsdorf kommen nur 
hóchst selten Yersteinerungen vor •}-*), gerade eben so wie. 
in unserm Dachgestein. Im deutschen Muschelkalk erscheint 
ferner ein eisenspathiger manganreicher Kalkstein, der Eisen-
braunkalk des Hm. H a u s m a n n , z. B. am Hainberg beiGót-
tingen, bei Eisenach, bei Duderode. Dieser isl mit Tro-
chiten und Bruchstiicken von Enkriniten angefiillt,' eben so 
im nórdliclien Deutschlande ais auch bei Michelstadt undErbach 
in Franken. *H") Diese Gesteine sind ganz gleich dem spa-

*) H a u s m a n n a. a. O. S. 179. 

•*) v. O e y n h a u s e n a. a. O. S. 73, 74. 

***) H a u s m a n n a. a. O. S. 190. 

f ) Eeodem S. 194, 195, 209. 

•j-f) H a u s m a n n a. a. O. S. 191, 210. v. O e y n h a u s e n a. a. O. 
S. 110. \ 

P y s c H , geognost. Beschreib. von Polen. I. 
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thigen Dachgestein bei Nowagóra und noch mehr dem eisen-
spii thigen Braunkalk bei Prawenczyn und Woikowice unweit 
Kunów. Eine auf unsern Prawenczyner Kalkstein genau pas-
sende Beobachtung thcilt uns H o f f m a n n mit. *) Er sagt: 
„Grofse Aufmcrlisamkeit vcrdienen die unstreitig dolomili-
„schen Massen, welche dieser Muschelkalk zuweilen, wenn 
„gleich nirgcnds in grofser Ausdehnung un<l Machtigkeit ent-
„biilt; sehr iiberraschte mich ihr Anldick in rauhcn sandigen 
„Blócken auf dem Riicken des Steinberga bei Driburg. Die 
„zabllosen spathigen Entrochiten, welche darin'vorkommen, 
„sind haufig zcrfresscn, und oft erkennt man in verzerrten 
„drusigen Raumęn, welche mit ockcrreicliem Braunspath iiber-
„zogen sind, noch deullich ihre veranderten Umrisse. — Ei-
„ncn ahnlichen Dolomit sali ich ain Fufse des hohen Stein-

\ 

„bergs zwischen Alten- und Neuen-Heerse , reichlich mit 
„kleinen Triimmchen von Bleiglanz durchzogen, welcher 
„auf seinen Kliiften in krystallinischen Schniiren erscheint. An-
„sehnliche Nester von Bleiglanz finden sich ferner auf Kalk-
„spathgiingen im rauchgrauen dichten Kalkstein des Latbergs 
„bei F.mtrup." Eisenstein, Bleiglanz und Gallmey sind nach 
H a u s m a n n **) untergeordnete Massen im Muschelkalk, die 
erstern beiden in der untern und mittlern Gruppe desselben. 
Eben so fiihrt v. O e y n h a u s e n ***) an, dafs in den obern 
Schichten des Wcllenkalks bei Diedeshcim im Neckarthal 
gelblich - braune Kalksteine vorkommen , welche gallmeyhal-
tig seyn sollen, und dafs in der Gegend von Niederhall 
mehrere gallmeyhalt.ige Kliiftc im Muschelkalk aufsetzen sol-
len. Mithin sind solche Erzbildungen, welche den polnisch-
schlesischen Er/.kalk so sehr auszeichnen, auch dem Mu-
schelkalk anderer Gegenden nicht ganz freind. — Ais ich 
dieses schon niedergeschrieben hatte, erhielt. ich Gelegenheit, 
eine Suitę des Mtischelkalks aus der Gegend von Góttingen 

*) H o f f m a n n iiber dic geogn. Vcrliallnisse des linken Weser-
ufers bis /.um Teutoburger Walde in 1 ' o g g e n d o r f s Annalen 
der Physik. 1825. St. 1. S. 9. 

**) H a u s m a n n a. a. O. S. 181. 

***) v. O e y n h a u s e n a. a. O. S. 104. 
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unii besonders vom Hainberg mit unsern Gesteinen vcrglei-
ehen zu hónnen, und es boten sieb die uberrasebendsten 
Aehnlichkeiten dar. Der zellige Muschelkalk vom bintern 
Hainberg ist vóllig gleicb mit dcm zelligen Dachgestein von 
Góra, Gotacza und dem Gestein von Maleszów. Der F.iscn-
braunkalk Hausm. vom Hainberg ist nicht zu unterscheiden 
von dem spiitliigenDachgestein bei Gorenice. Der ockergelbe 
Kalkstein Von Kuda-Strawczyn oder von Czelladz ist ganz iden-
tisch mit dem gelben MergelUalksttin vom Hainberg. Die 
mittlern Schichten des Muschelkalks von diesem Berge mit 
Trochiten gleichen in Farbę, Bruch und ganzem Ansehen den 
trochitenfuhrenden Schichten des Sohlenkalksteins von Strze-
mieszyce, Bendzin und Czelladz. Der dunkle Muschelkalk 
vom Dransberge stimmt mit dcm dunkeln splittrigen Sohlge-
stein von Wielki-Strzemieszyce. Dahingegen stimmte ein Do-
lomit Tom Kahlenberge hinter Nórten aus der Formation des 
Gryphitenkalks aufs aulTallendste mit manchcm Dolomit aus 
unserm Dachgestein bei Siewirz. Fin einziger Hauptunter-
schied zeigt sich nur zwischen dem polnischcn und deutseb-
franzósischen Muschelkalk-Gebilde: der Gyps namlich, der 
in dem letztern sowohl an der untern Granze mit buntem 
Sandstein, ais auch an der obern mit dem Keuper haulig 
auftritt, fehlt ganzlich in Oberschlesien und Poleń; doeh ist 
der Gyps nie ein constanter Begleiter des Muschelkalks, und 
sein Nichtauftreten entscheidet nirgends iiber die Wcsenheit 
der Formation. 

Endlich sind in der neuern Zeit durch die sorgfaltigen 
Forscliungen der Herren v. S c h l o t h e i m , v. O c y n h a u -
s e n , H a u s m a n n und M e r i a n sowohl im nord- ais siid-
deutschen Muscbelkalkstein allgemein folgende Versteinerun-
gen ais ganz charakteristisch fur ihn fast iiberall aufgefun-
den worden, welche weder im Zechstein noch im Lias- und 
Jurakalk vorkommen. 

Encrinites liliiformis und seine zahlreichen Trochiten. 
Ammonites nodosus. 
INfautilites bidorsatus. 
Chamit.es striatus (Plagiostoma striata nob.) 
Mytulites socialis (Avicula soeialis. nob.) 

19 * 
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Myacites musculoides. 
— elongatus. ! 
— mactroides. 

Donacites trigonellus (Trigonia trigonella nob.) 
Trigonellites currirostris (Trigonia curvirostris nob.) 
Pleuronectites discites. 
Ostracites spondyloides. 

— crista difFormis. 
— — complanatus. 

Buccinites communis. 
— gregarius Schl. 

Helicites turbilinus. Schl. 
Glossopetren. 

Alle diese mit Ausnabme des Nautilites bidorsatus und des 
Ammonites nodosus, ais noch zweifelhaft, habe ich in der 
oberschlesisch-polnischen Flótzkalkstein- Formation, von der 
hier die Bede ist, nachgewiesen, und ich glaube dadurch 
und durch alle friiher aufgestellten Griinde so genau, ais nur 
móglich war, den Beweis gefiihrt zu haben. dafe diese Kalk-
steinbildung zum Muschelkalk gezahlt werden mufs, oder nach 
Hrn. v. H u m b o l d t s Ausdruck damit parallel ist. 

VI. C a p i t e l. 
Die nordliche weilse Sandsteinformation. 

' 101 . 

Griimen und Verbreitung. 

Die Sandstein-Formation, welche ich einstweilen die 
w e i l s e nenne, bis ich ihre geognostische Stellung erwiesen 
haben werde , erscheint in dem Landstriche zwischen der Pi-
lica und mittlern Weichsel am Nordrande des Sandomirer Mit-
telgebirges. Ihre siidliche oder innere Granze (im Sinne des 
Hrn. v. B a u in e r) fallt mit der nórdlichen Granze des ro-
then Sandsteins und des nórdlichen Zuges des Muschelkalks 
von Opatów bis Grzymatków zusammen. Gegen Westen und 
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Norden ist ilire Granze weniger bestimmt, weil sie grofsen-
tlieils mit Sand bedeclit ist, der die Restimmung scharfer 
Gr&nzen hindcrt. Sie lauft von Grzymałków auf Słupia und 
Skąpe in der Gegend siidwestlich von Radoszyce, westwarts 
dureb die Przedborzer Walder, wendet sieli nach N., lafst 
den Hochofen von Fałków, Piaskowiec und Sulborowice óst-
licli liegen, durchschneidet die Czarna westlicli "von Żarnów 
und zielu von da iiber Opoczno an der Drzewica lierab, wen-
det sieli hier nach Osten, lauft zwischen Drzewicą und 
Odrzywół auf Skrzynno und yon da in siidóstlicher Richtung 
zwischen Szydłowiec und Wirzbica hindurch nach Iłu a, von 
da weiter wahrscheinlich durch die Walder bei Grabowiec 
in die Gegend von Bałtów an der Ramiona, an dieser herab 
iiber Wióry bei Ćmielów bis Ptkanów unweit Opatów. An 
der westlichen Seitc ist dieser Sandstein aber gewifs unter 
der Sandbedeckung noch weiter yerbreitet, denn es erheben 
sich isolirte Partien deęselben noch an der Pilica bei Przed-
bórz, und weiter westlicli beim Bade Mysliszczów und bei 
Bugay zwischen Radomsk und Przedbórz. 

Die Formation nimmt also, so weit sie nicht mit Sand 
bedeckt ist, die Gegenden von Przedbórz, Fałków, Rado-
szyce, Odrowac, Kónslii, Zarnow, Gowarczow, Drzewica, 
Chlewisko, Szydłowiec, Wąchocko, Wirzbnik, Kunów, 
Ostrowiec, Dcnków und Ćmielów ein und bedeckt einen 
Landstrich von ungefahr 53 Ouadratmeileh. 

102. 

Ali gemeine Charakteristik und Zusammensetzung 
der Formation. 

t 
Unter den Formationen des jiingern Flótzgebirgs in Polen 

ist diese, 'mit Ausnahme des Karpathen-Sandsteins, die am 
mannichfaltigsten zusainmengesetzle , so einfach sie beim er-
sten Anblićk zu seyn scheint. 

Die Hauptinassen sind S a n d s t ę i n und Tli o n, wovon 
bald die eine bald die andere yorwaltet. Der Sandstein ist 
yorherrschend fcinkórnig und weifs, durch Aufnahme von 
kolii ig-bituminósen Fheilen grau, oder durch Eisenoxydhy-
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drat gelb und braun gezeichnet, theils rein quarzig, theils 
kalkig in Sandmergel yerlaufend. Der Thon ist theils ge-
meiner und hunter Letten, vorherrschend gsauer kalkiger 
schiefriger Mergelthon. Durch Aufnahme von kohlig-bitu-
nunósen Theilen wird er zu Schieferthon, Schwarzem Mer-
gelschiefer und einer Art Alaunschiefer; durch Aufnahme 
yon kohlensauerm Eisenoxydul zu Mergel-Eisenstein und iho-
nigem Spharosiderit. — Rothe Farbę ist n i e in Sandstein 
und den Thonen herrschend. 

Ein grofser Reichthum an untergeordneten Massen ist 
fiir diese Formation besonders bezeichnend. Yor allen ist 
sie durch den Reichthum an Eisensteinen ausgezeichnct. 
Diese haben zwei Entwicklungspunlite, dercn Rildungen sich 
in der Mittę, begegnen. Vorherrschend sind Spharosiderite, 
die durch Oxydiruńg gelbe, braune und rothe Thoneisen-
steine bilden, andcrerseits tritt das reine Eisenoxydhydrat 
ais wahrer Brauneisenstein auf und vei;lauft durch Aufnahme. 
von Rieselthon und Kalk in Thoneiscnstein und Mergelei-
senstcin. Diese untergeordneten Eisensteinc sind mehr an 
die tlionigen Glieder der Formation ais an den Sandstein 
gebunden. — Kalksteine, immer liclit, nie bituminós und 
dunkel sind selten untergeordnet; haufiger Brandschiefer und 
Schwarzkohlen. 

Yon organischen Resten fehlen thierische fast ganżlich, 
Pilanzenreste sind haufiger und unter diesen schon Dikotyle-
donen. 

Im untern Theile der Formation herrschen dunkle, koli-
lig-bituminose Massen: Schieferthone, Kohlen und graue 
mierglichc Sandsteine und Sandsteinschiefer vor; im obern 
Theile hingegen weifse, quarzige und thonige Sandsteine, 
graue und bunte Mergelthone mit den viclen Eisensteinen. 

Damach zerfiillt die Formation in zwei Gruppen: 

die untere Steinkohlen-fiihrende und 
die obere Eisenstein-reiche, 
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Petrographischer Charakter der Hauptgebirgsarten. 

S. 103. 
l) In der unlern Gruppe. 

Dio untere Steinkohlen.fiihrende Gruppe hat an der Ober-
flachę des Gebirgs nur eine geringe Verbreitung, aber in der 
Tiefe wtirde sie unter der obern Gruppe yiel weiter verbrei-
let aufgefunden werden kónnen, wie schon einzelne Versu-
che gelehrt haben. Sie erscheint am Tage langs dem nord-
lichen Zuge des Muschelkalks, auf welchem sie aufruht, beson-
ders von Podole und Ptkanów bei Opatów an iiber Wszech 
Święto, Grocholice, Sadowie, Jacentów, lizuchów, Miłków, 
Gromadzicc, Mirkowice bis Kunów, von da weiter weniger 
entwickelt an der Kamiona herauf iiber Nietalisko, Krynki bis 
Bakulów Smug bei Starachowice. Weiter gegen Westen fehlt 
sie am Tage, und kommt nur bei Królewiec wieder vor. Allein 
sic fehlt nicht ganzlich; denn unter der obern Gruppe der 
Formation ist sie unter andern im Waldrevier Chludnagóra in 
der Herrschaft Szydłowiec, 1500 Schritt vom Grenzbach 
Pstrzęga gegen N, und in der Herrschaft Chlewisko, unweit 
Królewiec, und in der Herrschaft Wulka wieder gefunden 
worden. 

l)er S a n d s t e i n dieser Gruppe, wie er mit den schwar-
zen Thonen und Steinkohlen wechscllagcrt, oder zunachst 
darunter oder daruber ruht, ist vorherrschend graulich weifs 
und lichtegrau, im hdchsten Grade feinkfirnig, so dafs man 
die Korner nur unter der Lupe unterscheiden kann, milde, 
selbst zwischen den Fingern zcrreiblich, stets mit den zar-
testen silberweifsen Glimmerfliimmchen geniengt und stets 
grobschiefrig. Sein Brndemittel ist nie quarzig, sondern tho-
niff und kalkig. Der Kalkgehalt nimmt so zu. dafs steller o • ij O 
weise ein wcifser M e r g e l sands te in entsteht, der nik 
Sauren braust und ganz in weifsen K a l k m e r g e l iibergeht 
(zwischen Miłków und Szewno und bei Gromadzicc). Auf 
andern Punkten hiiuft sich der Kalkgchalt zugleich mit koh-
lenasuerm Eisenoxydul an, dann scheidet sich aus dcm Sand-
stein graucr dichter Mergelciscnstein aus, der starli in Sauren 
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braust. und endlich in Spharosiderit iibergeht (Bukowier 
Sehlucht bei Kunów). Kohlig bituminóse zarte Thonlagen mit, 
^errissenen verkohlten Pflanzeri-Abdriicken und grófsere Glim-
merschuppen sondern sieli auf den Ablosungen aus und bilden 
einen wahren S a n d s t e i n s c h i e f e r , auf dem (^uerbruch 
sehwarz und zart gestreilt; (linkowie, Grocholice, Milkow) 
oder die kohlige Substanz ist in einzelnen Punkten mehr an-
gehault, dann ist das Geslein gełleekt, und cs liegen grofse 
Partien von fasrigem Anthracit und Brocken Pechkohle dar-
innen (Schlucht Modrzeowina bei Gromadzyce). Sehr oft ver-
schwindet die geradschiefrige Textur, dann ist das Gestein 
wellenfórmig und yerworren schiefrig, knotig, mit zarten 
grauen Streifen, und es gehen kohlige Rolirabdriicke quer 
durch die Schieferlagen. (Podole und Kirche von Wszech 
Święto). Hochst selten ist dieser Sandsteinschiefer mit 
Eisenoxyd geinengt und dann braunroth (Muszczarz bei 
Królewiec), und das nur auf den Punkten, wo jenes Ge-
stein auf dem rothen Mergel der bunten Sandsteinformation 
aufliegt. 

An die gestreiften milden Sandsteinschiefer schliefsen 
sich zunachst schwarze, weifsgestreifte S c h i e f e r an. Die 
schwarze Schieferniasse gleicht theils einem gliinzenden Alaun-
schiefer, theils ist sie glimmerreicli, stark bituminós undkalkig, 
die weifsen zarten Streifen dazwischen sind Mergelsandstein 
(so yorziiglich in der Schlucht zwischen Bukowie und Kunów). 
Weiter treten machtige Massen von schiefrigen schwarzen 
Thonenauf, diese sind frisch gebro.cheu, oft selir dicht, ziemlicli 
fest, brąusen mit Siiuren und gleichen yollkonnncn den dun-
keln M e r g e 1 s c h i e f e r n und M e r g e l th on en derLiaskalk-
Formationeu (yorziiglich Sclilucht Modrzeowina bei Szewno) ; 
oder die Thone werden lichter, verlieren den Kalkgehalt und 
o-elien in wahren S ch i e f e r t h o 11 iiber, der durch Aufnahme o 
von viel Bitumen ais B r a n d s cli i e f e r erscheint, mit diin-
nen Lagen von Pechkohle und Partien von fasrigem Anthra-
cit. In andei'n Schichten verliertsich der Bilumengehalt ganz, 
aber nicht der Kalkgehalt, dann erscheinen blauliche graue 
und gelbliche schiefrige und gemeine Letten, die frisch fettig 
sind, an der fuift aber wegen ihres Kalkgehalts bald zerfallen. 
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Schwefelkies und zwar immer Wasserkies in rundlichen und 
cylindrischen Knollen komnit in den schwarzen Schiefern und 
manchen lichten Lettenarten nicht selten v o r , z. B. in der 
Módrzeowina-Schlucht bei Szewno, haufiger in Muszezarz bei 
Królewiec und auf dem benachbarten Wulkaer Territorium. 
Endlich treten kreideweifse Thone auf, die immer merglich 
sind, und diese yorziiglich im Liegenden der Kohlllótze. ( l izu-
chów, Grornadzice.) Diese Thon-undSandsteinarten wechseln 
mit einander ohne besondere Ordnung aufserordentlich oft 
ab; doch herrscht nach oben immer der reanere Sandstein vor. 
Schwache Steinkohlenilótze sind theils in den Thonen, theils 
im Sandstein selbst untergeordnet, und in dereń Hangendem 
kommen Flotze von Spliarosiderit vor. Von beiden wird wei-
terhin ausfuhrlich die Bede seyn. Die mannichfaltige Zusam-
mensetzung dieser untern Gruppe haben folgende Schurf- und 
Bohrversuche kennen gelehrt: 

A) Aus dem Yersuchschacht Nr. 1 in der Bukowier-
Schlucht bei Kunów ein Querschlag aus dem Lie-
genden nach dem Hangenden getrieben: 

1 Lr. — Zoll Schieferthon 
— 4 — Schieferkohle 

. ,. 16 — grauer Schie'ferthon 
. 30 — schwarze Schiefer. 

1 40 — grauer Schieferthon. 
15 schwarzer weifsgestreifter Schiefer 
25 ^ — grauei' Schiefer. 

, 8 — Pechkohle. 
3 — milder Schieferthon. 
3 — Kohle. 

.—. 35 — gestreifter Schieferthon. 
4 — Kohle. 

38 — Brandschiefer. 
5 — Kohle. 

. , - - 30 _ Schieferthon. 
— 2 — Kohle. 
— 40 — Brandschiefer mit Kohlenspuren. 

32 — Schieferthon. 
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10 — Bohle. 
18 — gestreifter Schieferthon. 
2 — Brandschieler. 

10 — Ilolile. 
40 — schwarzer Schiefer. 
30 — weilser fester Sandstein (von der 

obern Gruppe). 
8 Lr. 40 Zoll. 

Alle Schichten Helen hier 00° gegen NO. 

B) Bohrloch Nr. 20 in der Mitkower Schlucht. 

5 Lr. Zoll gelber Lehm (Diluvium.) 
3 — 5 — weilser Sandstein. 

— _ 25 • — grauer Spharosiderit. 
— — 10 — weilser Sandstein. 
— — 10 — Schieferthon. 
— — 20 — weilser Sandstein. 

30 — Spharosiderit. 
21 — Schieferthon. 
10 — Spharosiderit. 
28 — weilser Sandstein. 

6 
8 

56 
— 

Schieferthon. 
Eisenstein. 
Schieferthon. 

— — 6 — gelber Sandstein. 
— — 10 — Schieferthon. 
— — 10 — weilser Sandstein. 

1 — 26 — grauer Schieferthon. 
28 — gclblich grauer Schieferthon. 
78 — grauer Schieferthon. 
10 — fes te Kohlc (Pechkolilc). 
21 — weilser Sandstein. 

14 Lr. 10 Zoll. 

]) Bohrloch Nr. 9 in der Mitkower Schlucht. 

4 Lr. 10 Zoll gelber Lehm (Diluvium). 
— — 40 — Schieferthon. 

1 — 
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— — 35 — Sandsteinschieler. 
50 — fester Schieferthon. 

1 — 13 — weifser Sandstein. 
22 — Schieferthon. 
16 — Kohlflótz. 

— — 14- — Sandstein. 

7 Lr. 70 Zoll. 

D) Bohrloch Nr. 10 in der Mitkower Schiucht. 

3 Lr. 30 Zoll gelber Lehm. 
1 — 51 — Schieferthon. 

— •— 67 — schiefriger Sandstein. 
— — 43 — fester schiefriger Th on. 
— .— 29 — Sandstein. 
— — 22 — Sandsteihschiefer. 

6 — Kohlflótz. 
12 — fester Sandstein. 

7 Lr. 30 Zoll. *) 

E) Kohrloch Nr. 1 in der Schiucht zwischen Gozdzielin 
und Okręglice. 

1)25 Lr. weifser Sandstein. 
0,13 — schwarzcr Brandschiefer mit Kohlspuren. 
3,62 — fester weifser Sandstein. 
0,13 — schwarzgrauer Schieferthon. 
0,66 — graulich weifser Schieferletten. 
0,11 — schwarzgrauer Schiefer. 
0,70 — graulich weifser Schieferletten. 
0,77 — — — Sandstein. 
1,91 — — — Schieferlelt.cn. 
0,76 — — — Sandstein mit Kohlenspuren. 
3,37 — graucr Schieferthon. 
2,27 — milder graulich weifser Sandstein. 
0,06 — graulich schwarzer Schiefer. 

*) 1 Lachter = 7 polniselic Fufs == 81 Zoll (Duodecimalinats) 
oder 100 Zoll Dccimalmafs fiirs Mniksehcidcn. 
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1,15 — graulich weifser Sandstein. 
1,72 — grauer Schieferthon. 
0,52 — graulich weifser Sandstein mit Hohlenspuren. 
1,79 — grauer Schieferthon. 
0,37 — schwarzlich grauer Schiefer. 
1,09 — weislich grauer Sandstein. 
1,35 — grauer Schieferthon. 
0,92 — grauweifser Sandstein. 
1,18 — grauer Schieferthon. 
0,22 — Kohlflotz. 
0,09 — grobkorniger weifser Sandstein. 
0,91 — grauer Schieferthon. 
1,04 — Sandstein. 
1,88 — dunkelgrauer Schiefer. 
0,80 — grobkórnig weifser Sandstein. 
0,27 — schwarzer Schiefer, 
0,49 — graulich weifser Schieferletten. 
7,56 — rother Letten mit Kalksteinbrockcn und rother 

Sandstein (d. i. die rothen Schieferletten des 
bunten Sandsteingebirgs). 

40,00 lii'. 

F) Bohrloch unterhalb der Kirche Wszech Swioto bei 
Grocholice. 

1,50 Lr. gelber Lehm. 
3,50 — gelblich brauner Sandstein. 
0,12 — grauer Schieferthon. 
1,60 — gelblich brauner Sandstein. 
0,06 — vgrauer Schieferthon. 
2,82 — graulich weifser Sandstein. 
0,06 — grauer Schieferthon. 
0,70 — Sandstein. 
0,78 — Schieferthon. 
0,06 — erstes Kohlflotz. 
1;76 —- graulich weifser Sandstein. 
1,93 — grauer Schiefer. 
0,18 — zweites Kohlflotz. 
0,33 — grauer Schieferthon. 
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0,88 — weifslich grauer Sandstein. 
0,89 — grauer Schiefer. 
0,30 — drittes Kohlflótz. 
0,47 — graulich weifser Sandstein. 
1,49 — — — Schieferletten. 
0,66 — — — grobkorniger Sandstein. 
8,13 — grauer Schiefer. 
0,32 — róthlich grauer Letten. 
1,13 — grauer Schiefer. 
0,80 — grobkorniger Sandstein. 
0,4S — róthlich grauer sandiger Łeiten. 
1,96 — rother Schieferletten. 
0,93 — rother fester Sandstein. 
1,10 — rother Letten. 

35 Lr. also auch hiermit das Liegende der ganzen For-
mation den rothen oder bunten Sandstein erreicht. Der Mu-
schelkalk fehlt hier zwischen beiden Formationen. Unterhalb 
des mit den sub B, C, D angefuhrten Bohrióchern aufgefun-
denen Kohlflótzes bei Mif-ków wurde das Gebirge bis zum 
liegenden rothen Sandstein aufgeschlossen durch: 

G) Ein Bohrloch am Mundloch der Miłkower Versuch-
strecke Nr. 2. 

0,79 Lr. weifser Sandstein. 
0.13 — grauer Schieferthon. 
0,08 — Braunschiefer mit Kohle. 
0,88 — grau gestreifter Schiefer. 
0,03 — feste Kohler 
0,13 — Brandschiefer. 
0,18 — grauer Schieferthon. 
0,65 — weifser Schieferletten. 
0.01 weifser Sandstein mit Kohladern. 
0 , 5 9 — graugestreifter Sandsteinschiefer. 
0,22 — Sandstein. 
0,34 weifser merglicher Letten. 
0,12 — Kohlllótz. 
0,86 — graugestreifter Sandsteinschiefer u. Schieferthon. 
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1,12 — weifser Sandsteinschiefer. 
2,58 — grauer und schwarzer Schiefer. 
1,1^ — rother Schiefcrletten. 

15,50 Lr. 

II) Bohrloch Nr. 4 i " der Schlucht Laskawiec bei Gro-
madzyće. 

2 Ijr. GO Zoll gelber Lelim. 
1 — 70 — weifscr Letten. 

— — 3 — milde Kohle. 
— — 70 — brauner Schieferletten. 

2 — 4i — JJrandschiefer. 
2 — 73 — dunkelgrauer merglieher Schiefer. 

12 — festes Kohlflótz. 
(> — weifser Mergelletten. 

— — 2 5 1 — Schieferthon. » 
11 Lr. 

1) In der Strecke Nr. 1 in der Schlucht Laskawiec. 
Gelber Lehm (I)iluvium). 

20 Zoll weifser Kalkmergel mit Pflanzenabdrucken. 
5 — Spharosiderit. 

10 — Kohlflótz. 
0 — weifser Mergelletten daruntęr weifser Sandstein. 

K) In der Schlucht Kaminiec zwischen Gromadzyce und 
Szewno Schurfe: 1 • 

Lehm (Diluyium). 
, Weifser Sandstein in machtigen Btinken (obere Gruppe 

der Formation). 

3 Lr. — weifser merglicher Sandsleinschiefer mit Sparo-
sideritknollen. 

12 Zoll mildes Kohlflótz. 
— — 30 — schwarzer Mergelschiefer. 

5 — Kohlflótz. 
10 — weifsen Mergelletten mit braunen Knollen 

von Mcrgeleisenstein und mit fasrigem 
Anthracit. 

Darunter grauer Sandstein. 
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Ii) Bohrloch Nr. 2- i " der Schlucht Modrzeowina bei 
Szewno. 

8 Lr. 10 Zoll gelber Lehm. 
— — 76 — sandiger Letten. 

— 34 — weifser Sandstein. 
— — 75 — schwarzer merglicher Schieferletten. 

4 _L Kohle. 
1 — (>5 — weifser Sandstein. 
1 — 5 — schwarzer Schiefer. 

— — 33 — Spharosiderit in Schieferthon. 
— — 7 — weifser Letten mit (^ńarzgeschieben. 

1 — — 5 — blauer Schieferthon. 
— blaulich weifser Sandstein. 

13 — Eisenstein. 
— 75 — undurchsunliener schwarzer Letten und 

Mergel. 
16 Lr. 

104. 
yl. In der obern Gruppe. 

In der obern Gruppe unserer Formation. w elche keine 
Kohlllotze einschliefst, unterscheidet Sich der herrścheride 
S a n d s t e i n von dem der untern Gruppe durch etwas gró-
fsere Festigkeit, fast giinzlichen Mangel an Glimmer, mithin 
auch Mangel an Schieferung und durch Abtbeilung in mach-
tige Bankę. Er ist in der Begel von graulich- und gelblich 
weifser Farbę, schichlweise durch F.isenoxydhydrat ocher-
gelb und lichte braunlichgelb gestreift und gelleckt, hóchst 
selten lichte róthlich und lichte lavendclblau geflammt und ge-
streift. W o das Eisenoxydhydrat sich coiicentrirt. entstehen 
braune sandige Eisensteinschaalen und Geoden. Das Horn 
des Sandsteins ist fein, oft so fein, dafs das blofse Auge es 
nicht unterscheiden kann, selten so grofs wie Hirsekórner 
und dann ist der Sandstein locker. Alle jene fein en Kórrier 
erweisen sich im Sonnenlicht und unter der Łupę ais Ouarz-
lirystalle, die meist oline alles Bindemittel zusammenhangen. 
Yerlliefsen sie in einander, so entstcht ein sehr fester Sand-
stein, der zuletzt in wahren kórnigen O u a r z f e l s ubergeht, 
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welcher der Verwitterung ganzlich widersteht und sehr hau-
fig im Hangenden der Lager von Mergelthon mit den Eisen-
steinen vorkommt. (Gegend hei Farszów, Meyków, Bzin, 
Chlewisko, Odrowąc.) Sehr selten entjialt er einzelne un-
deutliche Schilf- und Rohrabdriicke (Revier Laski bei Par-
szów). Er ist in machtigen horizontalen Banken abgelagert, 
durch senkrechte Kliifte quaderfórmig zerspalten (Steinbriiche 
bei Kunów, Schlucht Kaminiec bei Gromatlzyce) und gleicht 
dadurch, so wie durch Farbę und Form dem wahren Pir-
naischen (^uadersandstein oft sehr. Der herrschende Man-
gel an rother Farbung, also fast ganzlicher Mangel an rothem 
Eisenoxyd; (las in allen jiingern Sandsteingebilden fehlt und 
dem gelben Eisenoxydhydrat gewichen ist, unterscheidet die-
sen Sandstein, sehr wesentlich von unserm rothen Sand-
stein, mit (lem er oft zusammengranzt, und eben so auch 
von den rothen Keupersandsteinen anderer Gegenden. Nur 
der Sandstein von Przedbórz hat eine lichterothe Farbung, 
ais wiire er gebrannt, und ich bin defshalb sehr zweifel-
haft, ob dieser Sandstein, iiber dessen Lagerung sich nichts 
entscheiden lafst, ais dafs er von oolithischem Jurakalk be-
deckt wird, wirklich hierher gehórt oder zum rothen Sand-
stein. — Ais Ausnahmen von der allgemeinen Regel mufs ich 
noch zwei abweichende Yariętaten erwahnen. Die eine fand 
ich in der Schlucht ]VTodrzeowina bei Szewno und ist aus hir-
sengrofsen rundlichen Kórnern von grauem (^uarz und sehr 
frischem ausgezeichnetem fleischrothem Feldspath gemengt. 
Die andere ist ein feinkrystallinisch korniger, lockerer und po-
róser Sandstein, welchep von sogenanntem Chlorit (d. h. von 
grlinem Eisenprotoxyd-Silicat) durchaus lichtegrun und grun-
lichgelb gefarbt ist, einige kleine silberweifse Glimmerschiipp-
chen enthiilt, und welcher zwischen sich 3 bis 4 Zoll starkę 
Lagen von rauchgrauem und hraunlichem splittrigemHornstein, 
der in Chalcedon ubergeht, einschliefst. Dieser griine Sand-
stein findet sich ganz isolirt im Dorfe Wióry bei Ćmielów 
anstehend und diirfte vielleicht wegen seiner grunen Farbung 
und der Hornsteinbildung, welche unserm weifsen Sandstein 
ubrigens ganz fremd ist, einem jiingern Gebilde, dem wah-
ren Quadersandstein oder Grunsand angehóren. 
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Da» zweite Hauptglied der obern Gruppe unserer For -
mation ist T h on. 

Dieser erscheint ais 
Mergelthon 
und gemeiner Letten. 

Der M e r g e l t h o n , * ) welcher am haufigsten yorhanden 
ist, und alle Flotze des thonigen Spharosiderits einschliefst 
und beglcitet, hat einen sehr ausgezeichneten Charakter. In 
der Grube anstehend, im frischen und feuchten Zustand ist 
es ein blaulich grauer, fast mitunter schmutzigblauer, fetter 
Letten, der mit der Letthaue gewonnen werden mufs und 
keine deutliche Scbieferung zeigt. In der blaugrauen Haupt-
farbe zeigen sich sehr hiiulig gellammte und gestreifte Zeich-
nungen von lichtebraunrothcn, seltner von gelblichen Far-
bennuancen. Sobald aber diese Masse an die Luft kommt 
und austrocknet, so fiingt sie sogleich an, sich schiefrig zu 
spalten, zerfiillt in schuppige Bliittchen, die durch Begen erst 
wieder zu einer zahen Thonmasse aufgeweicht werden, und 
durch Einflufs der Luft allmahlich ihre blauliche Fai'be in eine 
gelbgraue umwandelt. Durch dieses Zerfallen giebt sich die 
Masse ais kalkhaltig, ais Mergelthon zu crkennen. Er braust 
mit Siiuern und enthalt aufser kohlensauerm Kalk in yeriin-
deidichen Quantitaten auch stets einige Procent kohlensaures 
Eisenoxydul. W o dieses an den Saalbandern der Spharoside-
rit.lagen sich yermehrt, entsteht ein Mitlelgestein, zwischen 
Mergelthon und Mergeleisenstein. 

Der g e m e i n e L e t t e n , der die Flotze von Brauneisenstein 
und oxydirten Thoneisensteinen begleitet, ist meistens bunt. 
Lichte ockergelbe Grundfarbe mit schwarzen, grauen, rothli-
chen und weifsen Flecken und Streifen ist die gewóhnlichste, 
seltner sind lichte rothe Letten, ebenfalls bunt gezeiehnet, hiiu-
figer graulichweifse mit gelben Farbenzeichnungen,dem gemei-
nen Topferthon ahnlich. Alle diese Letten sind fett und zahe, 

*) Ich brauchc den Ausdruck Mergelthon fiir eine andere Ge-
hirgsart ais Hr. Hofrath Hausinann; denn was der letzterc 
damit bezeichnet, ist eigentlich kein Thon, sondern ein milder 
lichtgefarbter thonig merglicher Kalkstein, dessen Kalkgchalt 
allerdings zuweilen vom Thongehalt iibersticgen wird. 

Pmca, geognost. Beschreib. T»n Polen. I. 20 
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zerspringen beim Trocknen nicht 6cliicfrig und sind nicht feuer-
fest. Auf manchen Punkten kommt auch ein schneeweifser, et-
was glimmriger feuerfester Thon im Lipgenden und Hangenden 
der Eisensteine vor, dessen Reinheit von Eisenoxyden in sol-
cher Naehbarsehaft sehr bcfrenidet. Solchc feuerfeste Tlione 
sind besonders bei Smogorszów in der Herrschaft Przysucha 
von Torziiglicher Giite, ferner bei Fałków und in der Nahe 
von Przedbórz in grofser Machtigkeit angetroffen worden. 

§• 105. 
U n l ergeordnete M a s s e n. 

1) Ital l istc in. 

Kalkstein bildet in unserer Formation wohl nicht sel-
ten, aber doch immer wenig miichtige untergeordnete Lager. 
Seine Beschaffenheit ist veranderlich. Derjenige Kalkstein. 
der zwischen Lietalisko und Dole und bei Krynki sehr deut-
lich in den weifsen Sandstein eingelagert ist, ist kaum 4 bis 5 
Lachter machtig, ausgezeichnet strohgelb, erdig mit schónen 
kleinen Braunsteindendriten und ohne alle Yersteinerungen. 

Derjenige Kalkstein, der unweit dem Dorfe Tychów, im 
Bezirk unsers Sandsteins ais Zuschlag fiir den Ilochofen in 
Starachowice gebrochen wird, ist hingegen von lichtegrauer 
und gelblich weilser Farbę, muschlich und iihnelt sehr man-
chem dichten Jurakalkstein. Ich habe nicht mit Gewifshcit 
ausmitteln konnen, ob er in den Sandstein eingeschichtet 
oder ihm aufgełagert ist. Derjenige Kalkstein, der Meile 
von Ostrowiec gegen N vorkommt und wahrscheinlich hierher 
gehórt, ist lichte braunlich, diinn plattenfórmig geschichtet, 
mit Rórnern von gelbemF',isenocker ~und Bohnerz gemengtund 
iibrigens etwas oolithisch. 

Andere Kalksteine, welche in unserer Formation in der 
Gegend von Fałków, Białaczew, Chlewisko, Borkowice und 
Drzewica Lager bilden, sind zwar ebenfalls immer lichte und 
dichte Kalksteine, aber doch unter sich nicht vóllig gleich. 

2) S t e i n k o Ii len . 

Die Steinkohlenflótze, welche der untern Gruppe unse-
rer weifsen Sandsteinformatiou angehóren, zeiclinen sieli durch 



I 

der eimelnen Gebirgs-Formationen. 307 

ihre geringe Machtigkeit aus. Sie sind bisher nur von 4 bis 
zu 12 Zoll im Durchschnitt niachtig gefunden worden, und 
blofs auf kurze Distanzen vermehrt sich diese Machtigkeit zu 
16 und 20 Zollen. Sie liegen entweder zwischen gestreiften 
Schieferthonen und Brandschiefer wie bei Kunów, oder zwi-
schen festeń Sandsteinschichten wic bei Miłków oder zwischen 
weifsem Mergelletten und mildem Sandsteinschiefer wie bei 
Gromadzyce und lizuchów und sind im Hangenden meistens 
durch Flotze von thonigem Spharosiderit begleitet. Die Kolile, 
welche sie fiihren ,. ist in der Kegel P e c h k o l i l e , die, wenn 
sie fest und unzerkliiftet ist, sieli einer guten S c h i e f e r -
k o l i l e und G r o b k o l i l e nahert, wenn sie aber ganz rein 
erscheint, wiirfelartig zerspalten ist und dann leicht zerfallt. 
Die (lualitat dieser Kohlen ist gut, denn sie brennen lebhaft 
und enthalten nicht viel Schwefelkies. Auf manchcn Punkteu 
werden die Kohlen sehr mild, seliuppig schiefrig und zer-
fallen an der Luft schnell; diefs ist eine Art der Yoigtscben 
Lettenkohle; oder an die Stelle der wahren Kolde tritt ein 
brennbarer Kohlenschiefer mit zarten Peclikohlenlagen durch-
wachsen. Kohlen mit Holztextur habe ich nicht gesehen und 
der fasrige Anthracit ist weniger in der Kohle ais in dem 
Brandschiefer zu linden. 

Eine andere Eigenthumlichkeit dieser Flotze besteht 
darinnen; dafs sie nicht immer nach ihrer ganzen Yerbrei-
tung kohlenfiihrend sind, sondem nur in gewissen Richtun-
gen, ungefiihr so wie die Erze auf manchen Gangen nur ge-
wisse Erzmittel oder Erzfalle bilden. Ein deutliches Beispiel 
davon gab das hei Gromadzyce erbohrte Flótz, welches nur 
dem Streichen nach 15 Lr. breit vom Ausgehenden nach dem 
Einfallenden Kohle fiihrt, im Streichen weiter fort nach bei-
den Weltgegenden aber blofs aus Schieferthon und Brand-
schiefer bestand. Ja selbst nesterweise scheint die Kohle 
hier und da im Gebirge vorzukommen. In der Gegend zwi-
schen Opatów, Ćmielów und Kunów, in welcher bisher diese 
Kohlfonnation am genauesten untersucht worden, haben sich 
drei regelmafsige Flotze gefunden, welche aus dem Thal von 
Grocholice bis ins Thal von Gromadzyce bekannt sind, sehr 
regelmafsig li. 10 4'/4 streichen und 3° gegen ONO fallen. 

20 * 
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Das tiefste davon, welches bei Gromadzyce und Rzuchów sein 
Ausgehendes hat und 12—16 Zoll Machtigkeit besitzt, scheint 
auf eine grofse Flachę auszuhalten, die beiden Hangenden 
aber, von denen das Mittlere 12 Zol l , das Aeufserste aber 
nur 4 — 6 Zoll miichtig ist, sind nicht so aushaltend; denn 
wenigstens konnten diese durch zwei Bohrlócher bei Gozdzie-
lin nach dem Einfallenden nicht gefunden werden. 

Bei Kunów und zwar in der tiefen Schlucht, welche 
nach Bukowie und Chocymów hinausfiihrt, sind wenigstens 
acht schmale parallel aufsetzende Kohlflótzchen bekannt, aber 
sie sind nicht, wie es seyn sollte, flach abgclagert, sondern un-
ter 60 — 00" geneigt. Die ganze Steinkohlen-fiilirende un-
tere Gruppc der Formation ist hier gestiirzt und so zwischen 
dem Muschelkalkstein im Liegenden und dem fast horizontal 
abgclagerten weifsen Sandstein der obern Formationsgruppe 
im Hangenden eingezwangt. Es ist hóchst auffallig, wie die 
horizontalen Schichten des letztern Sandsteins, an den senk-
rechten der untern Gruppc anstofsen und doch zu einer For-
mation gehoren; selbst eine verkehrte Schichtcnstellung, ge-
gen den Muschelkalkstein einfallend, zeigt sich iiber Tage 
und die Ursache dieser ganzen Schichtenstiirzung ist bisher 
nicht ausgemittelt. 

3) E i s e n s t e i n c. 

Der Reichthum an Eisenstein ist in dieser Formation 
so aufserordentlich, dafs ich anderwarts keine Gegend kenne, 
in welcher so zahlreiche Flótze dayon zusammengedrangt 
yorkamen. Ich beliaupte mit Zuversicht, dafs man auf jedem 
Punkte ihrer Yerbreitung Eisęnsteinflótze auflinden kann, 
wenn man dieselben suclit; sollten sie auch hier und da tie-
fer liegen, ais ókonomische Yerhaltnisse ihren Abbau gestat-
ten. Seit uralten Zeiten hat diese Formation wenigstens 9/,0 

aller polnischen Eisenhiittcn mit Erzen yersorgt, und sie wird 
Erze genug noch auf viele Jahrhunderte liefern, wenn aucli 
die Production des Eisens jahrlich bis zu '/, Million Centner 
Stabeisen gesteigert werden sollte, ais so viel ungefahr die 
yorliandenen Waldbestiinde gestatten kónnen. Schon oben 



der einzelnen Gebirgs - Forrnationen. 309 

ist erinnert, dafs diese Eisensteine zwei Hauptverśchieden-
heiten aufstellen ; denn es sind enłweder 

Brauneisensteine oder 
Sparosiderite 

mit denen daraus entstandenen Metamorphosen. Die Flótze, 
welche aus Brauneisenstein bestehen, sind nur wenig zahl-
reich. Das eine davon liegt bei Farszów und Meyków bis gegen 
Bzin, unmittelbar auf dem nordlichen Zuge des Muschelkalks auf, 
fiillt alle schlucht- und kluftfórmigen Unebenlieiten von dessen 
Oberflachc aus und wird von buntem Letten und weifsem Sand-
stein bedeckt. Das zweite solehe Flótz ist unter dem Namen 
Wielki Budki bekannt, das von Lubienie iiber Maliszyn, Ty-
chów bis Mircza auf 1'/, Meilen Lange bekannt und bei 1 Lr. 
Machtigkeit des Eisensteins, aufserordentlich grofse Ouantita-
ten liefern kann. Achnliche dcrgleichen Flótze liominen au-
fserdem noch auf dem Tcrritorium von Bliszyn vor. Die 
Hauptmasse dieser Flótze ist immer der gelbe und bunte Let-
ten, in welchen grofse unregelmafsige oder spharoidische Nie-
ren des Eisensteins inneliegen, im Innern eben so concen-
triscli schalig abgesondert, ais dic Brauneisenstein-Nieren im 
polnischen Uebcrgangsgebirge; seltner in zusainmenhangen-
den Lagen, die aber dennoch sehr yeranderlich sind, in kur-
zeń Distanzen oft ganz yerdriickt werden, oft zu ansehnlicher 
Machtigkeit sich erweitern. Im Durchschnitt ist aber die 
Machtigkeit dieser Eisensteinlagen nicht iiber 1(> Zoll anzu-
nehmen, wenn auch das ganze Flótz inclusive den Letten 1'/, 
bis 1 Lachter machtig ist. Gemeiner dichter und schaliger 
Brauneisenstein, oft etwas porós, ist das gewóhnliche Erz, 
in den innern lceren Baumen der Nieren zu dem vortreff-
lichsten nierfórmigen, und tropfsteinfórmigen braunen Glas-
kopf ausgebildet. Auf dem Flótz bei Tychów und Mircza 
ist am Ausgehenden der Brauneisenstein so mit grobem ()uarz-
sand gemengt, dafs die iirmern Stiicke wie ein Eisensand-
stein (Ironsand) aussehen. Ich glaubte defshalb Anfangs die-
ses Flótz einer jiingern Bildung beizahlen zu miissen, allein 
nach dem Einfallenden ist es mit unserm weifsen Sandstein 
iiberlagert und enthalt die schónsten stolaktifischen braunen 
Glaskó|)fe, welche ich in Polen sali, mitunter auch Hans-
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manns schlackigen Brauneisenstein mit diinnen Rinden von 
Hyalith iiberzogen. W e n n dieser Eisenstein mehr Rieselthon 
in seiner Mischung aufnimmt, so geht er in braunen und gel-
ben Thoneisenstein iiber, der sehr viel Yarietaten aufstellt. 
Mit diesen Eisensteinen zugleich in Gesellschaft kommt beson-
ders bei Farszów und Meyków eine andere Art v o r , welche 
anderwiirts sehr selten ist. Sie ist gelbl icb- und nelken-
braun, derb, selten nierfórmig, im Bruch uneben, matt, sehr 
diinn und krumschalig fast schiefrig abgesondert und diese 
Schalen wieder klein und sehr klein, cckig , kórnig ab-
gesondert , auf den Absonderungskluften von Manganoxyd 
schwarz angelaufen, hat ockergelben Strich, und ist so leicht 
zersprerigbar, dafs man die eckigen Korner zuweilen schon 
durch den Druck der Finger von einander trennen kann. 
Diese ausgezeichnetc Art nenne ich s c h a l i g k o r n i g e n 
b r a u n e n T h o n e i s e n s t e i n . Sie halt genau das Mittel 
zwischen dem schaligen Thoneisenstein W . ( W e r n e r s 
letztes Mineralsystem p. 5 3 ) und H a u s m a n n s kórnigein 
braunem Thoneisenstein, mufs aber von beiden ais besonderc 
Yarietat gesondert werden. 

Mit dem dichten Brauneisenstein innig verwachsen, findet 
sich auch dichter Rotheisenstein; der in rothen gemeinen 
Thoneisenstein iibergeht, entweder nur mit wenig zarten Kry-
stallen von strahligem (prismatoidischem) Graumanganerz 
durchwachsen oder so innig mit sehwarzem Manganoxyd ge-
mengt ist, dafs die ganze Maśse eine blaulich schwarze Farbę 
und erdigen Bruch erhalt. Diese mangaureichcn Rotheisen-
steine sind sehr leichtlliissig, von vorziiglicher Oualitat und 
geben mit Brauneisenstein zusammen yerschmolzen, .35 — 40 
Proc . Roheisen aus. Sie liiulen sich sehr ausgezeichnet in 
den Revieren Rokicina, Plesniowka und Dąbrowa bei Far-
szów. Zwischen ihnen scheiden sich nierfórmige Massen aus, 
wo innerhalb einer Kruste von rothein und braunem Thon-
eisenstein eine weifse mergliche Thonmasse liegl, welche mit 
Hirsekorit grofsen, runden Kornern von braunrothem Thon-
eisenstein angefiillt ist. Ich glaube, dafs diese Art zum r o o -
g e n f ó r m i g e n T h o n e i s e n s t e i n Breith. ( H o f f m a n n s 
Handbuch der Mineralogie 4r Band zweite Abtheilung p. 187) 
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geziihlt werden mufs und dafs sie H a u s m a n n zu seinem 
hórnigen Mergeleisenstein rechnen móchte. Aufser Mangati-
erzen sind in diesen Eisensteinen nur noch Spuren von I{u-
pfer vorgekommen ais z. B. auf der alten Grube Czarnowa-
góra bei Mostki und bei Miądzicta nach Carosi. Dafs aber 
der letztere angiebt, er habe im Eisenstein bei Bzin wirkli-
ches Kupferglas in bedeutender Menge gefunden, welches 
durch Handscheidung und den Stofsherd gewonnen werden 
kónnte, ist gewifs ein Irrthum. Herr C a r o s i mag Eisenstein 
von Bzin mit dem von Miedzianagóra verwechselt haben. *) 

Alle diese Eisensteine sind ganzlicb frei von allen Yer-
steinerungen, desto auffalliger ist es, dafs einige hundert 
Lachter von dem Brauneisensteinflótz bei Tychów entfernt 
und zwar in dessen Liegenden ein nicht sehr iniichtiges Flótz 
von gemcinem rothen Thoneisenstcin aufsetzt, welches mit 
einer zahllosen Menge von Muschel - und Schneckenbrut an-
gefiillt ist. So viel man bestimmen kann, sind es kleine My-
tulithcn, Myaciten, Pectiniten, gefaltete Terebratein und we-
nig einschalige Schnecken, unter denen ich nur einen wirk-
lichen Turbo Lam. unterscheiden kónnte. 

In weit grófserer Verbreitung treten diejenigen Eisen-
steine auf, welche kohlensaures EisenoxyduI entlialten, ehe-
dem von W e r n e r unpassend gemeiner Thoneisenstein ge-
nannt wurden und spater unter dem bessern Namen t h o n i -
g e r S p h a r o s i d e r i t zusammengęfafst worden sind. Er 
stellt zwei IIauptvaiietaten auf: 

Der g e m e i n e t h o n i g e S p h a r o s i d e r i t ist im fri-
schenZustand graulichweifs, lichtegelblich, und rauchgrau oder 
durch kohlige Substanzen schwarzlich gefarbt, bricht musch-
lich, uneben und splittrig, und ist sehr schwer zerspringbar. 
Er bricht in spharoidischen Nieren, welche in der Bichtung 
der Schichtungsebene an einander gereiht, Lagen bilden, oft 
im Innern prismatisch unregelmafsig zerborsten. In diesen 
innern Kluften haben sich zuweilen Krystalle und Kórner von 
Bleiglanz, brauner und gelber Zinkblende und Spuren von 
Kuplerkies ausgeschieden. (So in der Schlucht Kaminiec zwi-

*) C a r o 8 i's Heisen durch mchrere ]»oln. Proviiu,en lr Thl. p. 12. 
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schen Szewno und Gromadzyce.) Die spharoidischen Nieren 
sind entweder noch ganzlich frisch, oder sie sind durch Oxy-
dirung mit einer gelben, braunen und rothen Zersetzungs-
rinde urnhiillt, dann schalig abgesondert und der innere 
Kern (vom polnischen Bergmann L i s e k , das Fiichschen ge-
nannt) ist noch weifs oder grau, frisch und gewóhnlich von 
geringerm Eisengehalt ais die oxydirten Schalen. Ist die 
Zersetzung weiter eingedrungen, so ist die ganze Masse in 
Thoneisensteine verschiedener Art verwandelt. 

D e r p l a t t e n f ó r m i g e S p h a r o s i d e r i t (polnisch 
Plaskura ruda) durch grófsern Gehalt an kohlensauerm Kalk 
und schnelles ZcrfaLlcn an der Luft ausgezeichnet, kónnte 
fiiglich auch M c r g c l e i s e n s t e i n genannt werden. Er ist 
von gleichen Farben mit der ersten Art, bricht aber selten 
in Nieren, gewóhnlich in 2 — 3 Zoll starken , sehr regelmafsi-
gen Platten, hat manchmal Anlage zu grobschiefriger Spal-
tung, ist wcicher und leichter zerspringbar, und wird durch 
Oxydirnng, besonders am Ausgehenden der Flótze, ebenfalls 
in rothe und braune Thoneisensteine zersetzt. 

Pflanzenabdriicke koinmen in bciden Arten, am gewóhn-
lichsten in der erstern vor. Thierische Versteinerungen aber, 
sah ich im Spharosiderit dieser Sandstein - Formation in Po-
len nie. 

Beidc Spharosideritarten haben eine iihnlichc chemische 
Zusammensetzung. Ich habe davon sehr vicle Yarietatcn 
analysirt und ftihre einige ais Beispiel an: 

Gemeiner Spharosiderit von Mi+ków (a), von Szewno bei 
Ostrowiec (b ) , Plattenfórmiger Spharosiderit von Bozprasna 
bei Królewiec (c) und von Smyków bei Królewiec (d). 

a. b. c. d. 
Koblensaures F.isenoxydul 79,09- 82,25. 57,87. 58,00. 

— i\Ianganoxydul 1,72. 2,01. 4,00. 4,00. 
— Kalk . 4,43. 4,97. b,20. 7,33-

Bothes Eisenoxyd — — 6,37. 6,35. 
Thonsilikat 13,75. 10,75. 25,5(3. 24,42. 

98,99. 99,98. 99,00. 100,10-
Beide Spharosideritarten haben iibrigens ihr Yorkommen 

mit einaiuler gemein. Sie sind in den machtigen blaulichen 
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Mergelthonflótzen , welche' mit Sandstein wechseln. einge-
schichtet, und bilden irt einem solchen Flotz selten nur eine, 
gewóhnlich 2 — 1 0 und mehr Lagen, welche 2 — 12 Zoll 
machtig und durch Mergelthon von einander geschieden sind. 
Gewóhnlich haben die Flótze des Mergelthons, welche eine 
solche Zalil von Eisensteinlagen einschliefsen, und welche 
zusammen abgebaut werden kónnen , 4 — 10 Fufs Machtig-
keit, wiederholen sich aber untereinander mehrmals. Die 
Flótze, welche aus Zersetzung des Spharosiderits hervorge-
gangen sind, und bei welchen der begleitende Mergelthon 
cbenfalls gewóhnlich in gelbe, rothe und bunte Letten mit 
umgewandelt wurde, sind eben so zahlreich, ais die Flótze 
von Spharosiderit selbst, und fiihren die mannichfaltigsten 
T h o n e i s e n s t e i n e , ais: 

1) Wahren R ó t h e l , z. B. auf der Grube Czerwonagóra 
bei Brody und bei Łubianka. Am letztern Punkte hat sich 
auf den Kliiften prismatoidisches Grau-Manganerz, in zarten 
nadelfórmigen Krystallen, sehr haufig in ganzen Drusen aus-
geschieden. 

2) Rother und gelbgestreifter, gemeiner und j a s p i s a r -
t i g e r Th o n e i s en s te i n mit feinen Kalkspathschniirchen 
durchzogen (Siatka bei Bzin) oder auf den Kliiften mit nadel-
fórmigen Krystallen von kohlensauerm Strontion belegt (Cat-
cinski Smug bei Starachowice) oder durch Manganoxyd ganz 
dunkelschwarz gefarbt (Łubianka bei Wąchocko). Selten mit 
schalig - kórnigem braunem Thoneisenstein verbunden (Cal-
cinski - Smug.) 

3) Brauner und gelber fast merglicher Thoneisenstein 
mit Drusenhautchen von Kalkspath, auf den Kliiften sehr sel-
ten mit sternfórmig auseinanderlaufend fasrigem Lexidokro-
kit belegt (Szewno bei Ostrowiec, Dalejów im Samsonower-
Forste.) 

4) Wirkliche Eisenniere, mcist gelb gefarbt (Nowagóra 
im Samsonower-Forste.) 

5) Ein eigenthumlicher schmutzig - olivengruner, schiel'-
riger Mergeleisenstein, auf den Schichtungskluften mit diin-
nen Hautchen von •silberglanzendem Manganschaum belegt. 
Damit kommt zugleich ganz ausgezeichnetes festes W a d , 
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schalig abgesondert in ansehnlichen Nieren vor (Oleówka 
bei Bzin, Bliszyn, Gegend von Borkowice und Gowarczów.) 

Eines sonderbaren Minerals mufs ich dabei noch erwah-
nen, welches ich im Hangenden eines Sphiirosideritsflótzes 
im Waldreyiere Gliniany-Las zwischen Królewiec und Wullta 
fand. Die Masse ist eine Art von Eisenbraunspath in spitzi-
gen Kegeln, die dicht an einander gedrjingt mit den Spitzen 
nach unten gekehrt sind, in sich selbst sehr diinn concen-
trisch-schalig abgesondert, alle Absonderungsllachen runz-
lich der Ouere gerippt, wie die Binde mancher Baume. Das 
Ganze hat fast ein organisches Ausehen, und erinnert wohl 
zunachst an Tutenstein und Nagelkalk. 

Es ist auch von chemischer Seite betrachtet, interes-
sant, den allmahlichen Uebergang vom Sphiirosiderit, bis in 
die am hóchstcn osydirtenThoneisensteine zu verfolgen. Diefs 
werden die Resultate der von mir im folgenden angcfilhrten 
Analysen beweisen, aus denen hervorgeht, dafs mit der Dm-
wandlung des Eisenoxyduls in Oxydhydrat, die Kohlensiiure 
das Manganoxydul und die Kalkerde allmahlich aus der Mi-
schung verschwinden. Die analysirten Yarietaten waren: 

a) ein brauner Thoneisenstein von Szewno (deutlich zer-
setzter Sphiirosiderit.) 

b ) Schalen von gelb-braunem Thoneisenstein mit Kernen 
von grauem Sphiirosiderit von Swiniagóra bei Samsonow. 

c ) Bóthlich - gelber Thoneisenstein von Grabalni - Smug 
bei Brody. 

d) Gemciner rother Thoneisenstein von Gorniki bei Sta-
rachowice. 

e) Róthel von Czerwonagóra bei Brody und enthielten: 

Kohlensaures Eisen- a. b. 
oxydul . 5,045- 3,244-

Kohlensaures Man-
ganoxydul . 5,245. — 

Kohlensauren Kalk 3,546. — 
Eisenoxydhydrat 50,160. 56,558. 
Freies rothes Ei -

senoxyd . — — 

c. d. e. 

1,00. — — 
73,56. 52,72. — 

— 6,95. 51,75 
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*) llicr kann clas Wasser nicht aus Eiscnoiyd gebunden scyn, 
yt-eil das Erz rcine rotlie Farbę hat, und beim liósten dieselbe 
nicht andcrt; wahrscheinlich ist diescs Wasser an den Kicsel-
thon, wenn aucb nur mcchaniscli, gebunden. 

Manganhyperoxyd — — 0,75. 2,83. — 
Kieselerde . 13,750. 30,350. 12,25. 32,00- 31,75. 
Thonerde . . 21,000. 7,750- 8,50- 4,50- 9,12. 
Freie Kalkerde — 2,000. — 1,00. — . 
Freies Wasser — — 2,69- — 7,38.*) 

98,746. 99,902. 98,75. 100,00. 100,00. 
Um die Zusammensetzung der Formation in Bezug der 

untergeordneten Eisensteinllótze genauer kennen zu lehren, 
will ich einige Durchschnitte aufzahlen, wie sie der Bergbau 
kennen gelehrt hat. 

Im Waldreviere Gliniany-Las zwischen Królewiec und 
Wulka hat man die ganze Formation durch zwei untereinan-
der liegende Schachte durchteuft, bis auf den darunter lie-
genden Muschelkalkstein. 

18 Fufs Dammerde und Gei'ólle, 
04 .— Weifse und bunte Letten. 
30 — festen weifsen Sandstein. 
10 — graue und gelbe Letten. 
11 — Sandstein. 

9 blauen, roth geflammten Mergelthon mit acht 
Lagen plattenfórmigem Spharosiderit, ab-
wechselnd 2 — 8 Zoll stark. 

24 — Sandstein. 
30 — yerschiedene bunte Letten. 

2 Fufs rothen Thoneisenstein. 
— graue und schwarzliche Schieferletten und 

Sandsteinschiefer. 
1 — Spharosiderit in eliptischen Nieren. 
5 — grauen Mergelthon. 

jg — weifse und róthliche Letten mit Sandstein-
schiefer (gebohrt). 

_ — Kalkstein. 
lf der Grube Dziadek bei Kamienna wola (im Krolew ie-
rier) durchteufte ein Schacht vom Tage nieder. 

Auf 
cer Ile vi t 
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9 Fufs Sand und Sandsteingerólle. 
3 — blauer Letten. 

12 — weifser fester Sandstein, 
4 — róthlicher Letten mit drei Sphiirosideritlagen, 

zusammen 18 Zoll stark. 
1'/, — sehielriger gelber Letten. 
4 — blauer Mergeltbon mit drei Eisensteinlagen, 

jede 2 — 3 Zoll stark. 
18 — grauer Schicferletten. 
4 — Mergeltbon mit drei Lagen Spharosiderit, 

jede 6 — 10 Zoll stark. 
— — weilser Sandstein. 

Auf den Gruben Siatka und Oleówka bei Bzin folgt vom 
Tage nieder unter einander. 

3 — 5 Lr. gelber, grauer und schwarzer Letten. 
2 — 7 — fester weifser Sandstein, der manchmal 

ganz fehlt. 
1 — 2 — bunter Letten. 
' / ,— 1 — gelber uud brauner Stinkschiefer (Opoka). 
6 — 10 Zoll weifser Letten. 
8 — 25 — Eisenstein. 
2 Fufs weifser Letten, 

sodann rother Schieferletten und rother 
Sandstein, der nicht mehr zu dieser 
Formation gehórt, und in welchem 
nie Eisenstein vorkommt. 

Auf Swiniagóra im Samsonower Forst ist die Lagenfolge 
gewóhnlich nachstehende: 

Dammerde. 
Sand und weilser Sandstein '/,—3/4 Lachter. 

} % — 4 Lachter. 

Oberes Erz (Eisenniere) 6 — 8 Zoll. 
Gelblicher merglicher Kalkstein und Stinkschiefer (Opoka) 

6 Zoll bis 4 Lachter. 
Gelber Letten 6 Zoll. 
Unteres Erz (Spharosiderit, theils frisch, theils oxydirt) 

V, — 3 Fufs. 

Gelber Letten. 
Grauer Mergeltbon J 

\ 
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Sandig-gelblicli grauer Mergel und stinksteinartiger Kalk-
stein. 

Gelblich-grauer Letten. 
Ilother Schieferletten und Sandstein. 

Bei Rozwada in der Herrscliaft Drzewica. 
Brauner und gelber Letten 1 Lr. 
Weifser fester Sandstein 5 Lr. 
Blauer Mergelthon 1 Lr. mit inne liegenden drei Spliaro-

sideritlagen von 4 , (i und 18 Zoll Starkę. 
Sandstein. 

Eine lialbe Meile von Gelniów in S. in der Herrscliaft 
Drzewica. 

Dammerde und Sand drei Fufs. 
Grauer und brauner Letten 4 Fufs. 
Zerkliifteter schiefriger Sandstein 3 — 4 Fufs. 
Fester weifser Sandstein mit braunen Schalen, 8 —10Fufs . 
schwarzer glimmriger fester Schiefer 6 — 1 0 Zoll. 
Weifser fetter Thon 6 Fufs. 
Bother eisenschussiger Letten 6 Fufs. 
Braunrother Thoneisenstein 6 — 1 2 Zoll. 
Bother eisenschussiger Letten 2 Fufs. 
Grauer Spharosiderit 6 — 1 2 Zoll. 
Bother eisenschussiger Letten 2 Fufs. 
Weifser fetter Letten 6 Zoll. 
Fester, eisenrostfarbner Sandstein. 

Auf ahnliche Art ist die Lagenfolge auf allen andern Punk-
ten beschaflen, aber die Machtigkeit der einzelnen Schichten 
ist auch auf sehr nalie an einander liegenden Punkten sehr 
verschieden, und besonders ist darin der Sandstein unbestan-
dig, welcher in einem Schachte oft ganz fehlt, wahrend er 
in den 10 — 20 Lr. entfernten 2 — 3 Lachter machtig er-
scheint, so dafs er in den machtigen Thonmassen in grofsen 
spharoidischen Massen vertheilt ist. 

Die Zahl aller vorliandenen Eisensteinllótze ist unbekannt, 
weil die Privat-Eisenhuttenbesitzer von ihren Gruben keine 
Bisse anfertigen lassen, den Bergbau meist ihren Frolinbauern 
iiberlassen, und er von diesen meistens im holien Grade unre-
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gelmafsig betriebcn wird. — Alle diese Flótze bilden aber 
gewisse grofse Flótzziige, in denen sie nahe an einander ge-
drangt liegen, wahrend die zwischen ihnen liegenden Striclie 
arin oder ganz leer an Eisenstein sind. Solchc HauptflótZziige 
lassen sich folgende nachweisen: 

1) Der siidlichste und alteste Zug auf dem nordlichen 
Muschelkalksteinzug aulliegend oder genau auf der Granze 
zwischen dem rothen und weifsen Sandstein mit Flótzen von 
merglichem und stinksteinartigem Kalkstein verbunden, beste-
hend aus Flótzen von Brauneisenstein und wahren Thonei-
sensteinen, mit wenig unzersetzten Spharosideritflótzen, fiingt 
in Łubianka an und zieht iiber Kochowa nach Wielka wieś. — 
Die Gegenlliigel dieser Muldenflótze liegen in Górnicki und 
Czarny-Las auf dem rothen Sandstein von Starachowice und 
Wąchocko auf. Yon Wielka wies dreht sich der Zug nach 
Westen am Kalkstein hin, durch die Waldreviere Rokicina, 
Plesniówka, Laski, Młodzawa und Granica bei Meyków und 
Parszow nach Bzin (Bukówka und Doliska). Hier dreht sich 
der Zug wieder etwas nach S. und lauft am rothen Sandstein 
hin durch die alten Grubenfelder Siatka - Oleówka , Żeberka, 
Kietlońka iiber Długaynów, Perkowski do ł bis Serwinów im 
Samsonower Forst. 

2) Der zweite, an plattenfórmigen Spharosideritflótzen 
reichste Hauptzug fangi im Hangenden der steinkohlenfiihren-
den untern Formationsgruppe bei Podole und Małoszyn zwi-
schen Opatów und Ćmielów an, zieht ohne Unterbrechung 
iiber Grocholice, Gozdzielin, Miłków, Szewno, Jedrzeowice, 
Kunów, Nietalisko, Krynki, Dziurów, Michałów, Wirzbnik 
nach Starachowice (Bakulów- Smug und Catcinski- Smug). Die 
hangenden Flótze von Thoncisensteinen zwischen Brody, Lu-
bienie und Lipie. Zwischen Wąchocko und Skarczyska scheint 
der Zug etwas unterbrochen zu seyn, legt sich aber siidóst-
lich von Mroczków in der Ilerrschaft Szydłowiec wieder an, 
umfafst alle Flótze, welche in dieser Herrschaft, bei Bliszyn 
und Płaczków bekannt sind, tritt sodann in die Samsonower-
Wiilder, wo nórdlich zahlreiche Flótze bei Odrowacz selbst 
und bei den benachbarten Dórfern Lisówka und Mały liegen, 
und wo siidwarts Nicklan die Bergbauziige Dalejów, Growina, 
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Okolec, Swiniagóra dazu gehoren, kommt sodann westwarts 
in die Herrschaft Krasno. Hier theilt sich der Zug. Die 
nórdlichen Flótze liegen im hohen Bergriicken von Hucisko, 
und dazu gehoren auch die Konskier Eisensteingruben in den 
Bergen Staragóra, Osicowagóra und Kobila góra zwischen 
den Dórfern Czarna, Stąporków und Błotnica. — Die siidli-
chen Flótze ziehen von Krasno iiber Adamek und Duranczów 
in die Herrschaft Radoszyce. Das ganze Gebirge zwischen 
Adamek und Małachów ist mit zahlloscn Flótzen angcfiillt, 
wic die alten Grubenziige Modrzeowina, Rozprasna, Trzes-
niowa, Dąbrowa, Czerwonagóra und Dziadek beweisen. 

Weiter westlich lauft der Flótzzug iiber Demba und 
Przy łog i , wo er in der Niederung weniger bebaut ist. — 
Zwischen Grzymałków und Sw iuków gehoren die zahlreichen 
Flótze von Gliniany -Las , Smyków , bei Mosciska, im Walde 
Pokuradz, unweit Miedzierza, bei Kotrasy und bei Kawenczyn 
dazu, dann wendet er sich mehr nordwestlich zwischen Ra-
doszyce und Koński in die Herrschaften Cieklińsko, Ma-
hory und Fałków , und endigt mit den schónen Flótzen von 
Piaskowice, Turowiec, Sielcc und Niewojowicc bei Żarnów. 

3) Der dritte Hauptzug der Flótze weiter nordlich be-
ginnt in der Herrschaft Chlewisko auf Nowagóra beimDorfe 
Sktoby, westlich von Szydłowiec , zieht sich westlich iiber 
Rasinów, Długa , Brzeżyna, Ruskibród, Parochy, Neswin; 
ferner iiber Jozefów und Korytko w bei Gowarczów bisParczów 
und Sendów bei Białaczew, andererseits nordlich durch die 
Herrschaften Borkowice und Przysucha in die Herrschaft 
Drzewica. — Hier breitet er sich in den hohen Bergziigen 
zwischen Kamienna wola und Gielniów bedeutend aus, und 
besteht aus zahlreichen Flótzen im Forste von Rozwada 
und óstlich und westlich von Gelniów. — Endlich verliert 
sich der Zug in der Niihe des alten Hochofens von Drzewica 
unter aufgeschwemmtem Lande. 

4) Der jiingste Flótzzug im Hangenden des zweiten 
ist bisher nur bekannt in der Gegend von Hźa von Jaszy-
niec und Maliszyn iiber Tychów, Miercza, nach Trębowcza 
bis gegen Mirów. Er ist durch sandige Brauneisensteine und 
niuschelreichen Thoneisensteiu ausgezeichnet. 
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106. 

Extensive Beschajjenheit und Erhebung der Formation. 

Die Machtigkeit der ganzen Formation zu hestimmen, 
ist sehr schwierig. Zuweilen wird der rothe Schieferletten 
der darunter liegenden rothen Sandsteinformation schon in 
einer Teufe von 5 — 8 Lachter erreicht, z. U. bei Górniki 
und Łubianka; auf andern Punkten sind Schachte von zwan-
zig Lachter abgeteuft worden, ehe man den rothen Sand-
stein oder den Muschelkalk erreicht hat. Die Steinkohlen-
versuche in der Gegend der Kamiona haben die Machtigkeit 
der untern steinkohlenfiihrenden Gruppe zu 224 bis zu 350 
Fufs kennen gelehrt; rechnet man dazu noch die Machtigkeit 
der obern Gruppe, z. B. im Kamiona-Thale bei Hunów, so 
kann sie im Ganzen in jener Gegend reichlich 500 Fufs be-
tragen und in Gliniany-Las bei Królewiec betrug sie 279 
Fufs. 

In der obern Gruppe ist das Yerhaltnifs des Sandsteins 
zu den verschiedenen Thonarten sehr veranderlich. Oflen-
bar herrscht in einigen Gegenden, und namentlich an den 
hóliern Bergen, der Sandstein vor , und ist in machtigen 
Lagermassen abgelagert. In andern Gegenden, und vorziig-
lich in der Nahe der grofsen Eisensteinflótzzuge herrscht 
umgekehrt der Thon vor, und dann ist der Sandstein theils 
in wenig machtigen Lagern, theils in grofsen unregelmafsig 
sphiiroidischen Massen in den gemeinen und Mergelthonen 
abgelagert. Man kann dieses Yerhaltnifs nur in den Gru-
ben studiren, denn iiber Tage sind die Thonmassen zu sehr 
zerstórt und mit Gerólle bedeckt, und es scheint in man-
cher Gegend dann nur Sandstein zu existiren, wo doch 
offenbar die Thone vorwalten, wie z. B. zwischen Farszów 
und Bzin. 

Die mittlere Erhebung der Formation iiber dem Meere 
betragt ungefahr 750 Fufs, doch gibt es einige Punkte, wo 
sie sich um einige hundert Fufs hóher erhebt, ais z. B. auf 
dem Sklobska góra bei Chlewisko, bei Kamienna-wola, un-
weit Królewiec und zwischen Drzewica und Gowarczów. 

Doch 
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Doch fehlen mir dariiber noch genauere Barometer-Mes. 
sungen. 

$. 107. 
S c h i c h t u n g . 

Alle Glieder der Formation sind deutlich geschichtet. 
DieNeigung dieser Schichten ist im Durchschnitte sehr gering, 
3 —10° oder auch zuweilen ganz horizontal. Nur in der 
Gegend von Kunów sind die steinkohlenfuhrenden Schichten 
auf eine nicht sehr ansehnliche Lange unter 60 —80° ge-
stiirzt oder stehen ganz senUrecht. Im Allgemeinen neigen 
sich die Schichten von Opatów bis in die Gegend von Bzin 
gegen ONO, von da bis zum westlichen Ende der Forma-
tion aber gegen N und NWN. In der untern Gruppe der 
Formation, wo schiefrige Textur der Gesteinarten herrscht, 
sind die Schichten schwach, zwei bis hóchstens 12 Zoll 
starli; in der obern Gruppe hingegen ist der Sandstein in 
machtigerc Schichten oder Banitę getheilt, welche 2 4 
Fufs, auch noch starker sind, doch treten auch diinn schief-
rige Thone und diinn geschichteter Sandstein auf. 

§. 108. 
Andere Absonderungen und damit in Verbindung stehende 

Felsenbildung. 

Der Sandstein der obern Gruppe ist meistens senkrecht, 
nach zwei sich rechtwinklicli schneidenden Richtungen zer-
spalten, so dafs die machtigen Bankę in grofse Quadern ab-
gesondert sind. — Diefs gibt Yeranlassung zu Bildung von 
steilen Felswanden, wie z. B. zwischen Szewno und Gro-
madzyce iiber den steinkohlenfuhrenden Schichten oder bei 
Pieck+o unweit Sylpia bei Radoszyce. Dadurch bekommt 
unser Sandstein einige Aehnlichkeit mit dem deutschen (̂ )ua-
dersandstein, doch fehlt ihm die auf den Riicken der Berge 
mauer- und thurmfórmige, freistehende Felsenbildung des 
letztern. Jene senkrechten Kliifte sind meistens ganz leer 
und mitunter mehrerc Zoll weit. Wenn sie sich in dem 
Sandstein finden, welcher iiber den Thalsohlen die Sobie 
der Eisensteinllótze bildet, so sind sie fur den Bergmann 

t' c si . i l , geognost. Beschreib. von Polen. I. o \ 
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sehr wichtig, weil sie dann alle Grubenwasser freiwillig ab-
fiilireii und defshalb absichtlicli aufgesucht werden. — Auf-
fallende Beisjiiele hieryon kann man auf dem Joseph-Po-
niatowski - Stollen in Łubianka zwischen dem zweiten und 
dritten Lichtlocli, und in den Gruben der Krolewiecer Ge-
gend sehen. 

g. 109-
V e r s t e i n e r u n g e n . 

Im Ganzen ist die Formation arm an organischen Ueber-
resten; unter ihncn sind Pflanzenreste haufiger ais thierische 
Kórper. 

P f l a n z e n : 
1) Sehr deutliclie BliittCr, langlich - lanzetformig, 4 — 5 

Zoli lang und dabei 3 / 4 —1 Zoll breit, mit einer selir erhabenen 
Langenrippe, aber ohne alle Seitenrippen, sehr zart derOuere 
gestreift oder gekerbt. Sie haben beim ersten Anblick einige 
Aehnlichkeit mit manchen Mandel - oder Weidenblattern, noch 
mehr mit den Blattern, die Graf S t e r n b e r g in seinem Ver-
suehe einer Darstellung der FloVa der Yorwelt 4s Heft. Tafel 
43. fig. 1 von I lor in Schonen (also aus derselben Lias-Sand-
stein-Formation) abgebildet iiat. Allein unsere Blatter sind 
langer und schmaler, und weil sic keine gabelfórmig getheflten 
oder uberhaupt keine zerjistelten Blattneryen zeigen, so ge-
hóren sie dennoch wohl keinen Dikotyledonen an , sondern 
sind einzelne Fcdern (pinulae) von Farren, ahnlich denen von 
dem Geschlechtc Gymnogramma. Nach genauer Yergleichung 
gehóren sie zur Gattung N e u r o p t e r i s S c h e u c liz e r i, 
welche Hr. Prof. H o f f m a n n von Ibbenbuhrcn in K e f e r -
s t e i n s Deutschland Bd. 4- Ileft 2. S. 166 beschrieben und 
auf Fig. 1, 2 , 3 , 4 abgebildet hat. Sie sclieinen besonders 
charakteristisch fiir die untere Gruppe der Formation, wo 
ich sie an mehreren Oiten antraf, am schónsten im Schiefer-
thon bei den Steinkolilen-Yersuchen in der Herrschaft Wulka 
und in tlionigen Spharosiderit-Knollen in den Schluchten £as-
kawiec und Kaminice zwischen Szewno und Gromadzyce iiber 
den dortigen schwachen Steinkolilenflótzen. 

2) P e c o p t e r i s a n g u s t i s s i m a Sternb. (Flora der 
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Yorwelt. Taf. 23- fig. 1 , a. b), oder eine damit sehr ahn-
liche Art. Ziemlich schón erhalten auf Spharosiderit und 
Schieferthon aus den Eisensteinflótzen bei Dziurów und Mi-
chałów im Kamiona - Thale. Im Ganzen sehr selten. 

3) Abdriicke verschiedenerGrasarten(Poaciten) imBrand-
schiefer bei Gromadzyce und im thonigen Spharosiderit von 
der Grube Pieklisko bei Parszów. 

4) Dunne canelirte Bohr - oderSchilfstangel in braunem, 
von F,isenoxyd durchdrungenem Sandstein, zwischen Brody 
und Wierzbnik im Walde. 

5) Andere Schilfabdruckc im Sandstein auf der Grube 
Laski bei Parszów und im Sandsteine iiber den Steinkohlen-
flótzen bei Grocholice. 

6) Blatter im Spharosiderit aus der Schlucht Modrzeowina 
bei Szewno gehoren wahrscheinlich zu den Cycaditen Stern-
bergs und sind am ahnlichsten dem C y c a d i t e s N i l s o n i i 
Sternberg (s. dessen Flora der Yorwelt. 4- Heft. Taf. 47- fig-l)> 
der im steinkohlenfuhrenden Lias- Sandstein zu Ilór inSchonen 
vorkommt. Die fur die altere Steinkohlen-Formation charakte-
risiischen Schuppenpflanzen (LepidodendronBhytidolepis etc.), 
baumartigen Farrenkrauter, Casuarinen und gcgliederten Cala-
miten fehlen in unserer jiingern Kohlenformation und im gan-
zen weifsen Sandstein ganzlich, und eben so wenig zeigen 
sich darinnen diejenigen Baumblatter, welche im deutschen 
(^uadersandstein yorkommen. 

T h i e r e : 

7) Ais grofse Seltenheit fand ich in einem sehr feinkórni-
gen schiefrigen Sandstein, zwischen Miłkowice und Kossowice, 
deutliche Steinkerne einer kleinen flacligedriickten M y a c i -
t e n a r t , welche bei 1 — 1% Zoll Lange, '/, Zoll Brcite halten. 
In der ganzen E'ormation sind mir dieselben aufsei lem nicht 
yorgekornmen. 

8) Ais eben so grofse Seltenheit finden sich in dem schon 
oben erwahnten rothen Thoneisensteinllótz, einige hundert 
Lachter von der Elisabethgrube bei Tychów, im Liegenden 
kleine M y a c i t e n , M y t u l i t h e n , gefaltete T e r e b r a t e l n , 
kleine P e c t i n i t e n und ein deutlicher T u r b o . In allen 

21 * 
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andern Eisens teinen dieser Formation keine Spur von Schnecken 
und Muscheln. 

$. 110. 
Verwitlerung. Einflufs auf den Boden wid Vegelation. 

* 

Die weichen und lockern Abanderungen des Sandsteins 
zerfallen an der Luft aufserordentlich leielit und bilden einen 
reinen Quarzsand, der in den Thalern sich starli angehauft hat. 
Die festen Sandsteine und der (^uarzfels der obern Forma-
tionsgruppe hingegen widerstehen der Yerwitterung sehr lange 
und bilden so einen sehr steinigen und felsigen Grund. Die 
Letten- und Mergelthon-Massen formiren da, wo sie zu 
Tage gehen und nicht mit Sand und Gerólle bedeckt worden 
sind, einen schweren zahen Tbonboden, und da das Wasser 
nicht durch sie abziehen kann, so entstehen auf solchen Punk-
ten, besonders in den Waldern, sumplige Terrains. — Aus 
diesen Griinden ist die Ackcrkrume, welche die Formation 
erzeugt, immer von sandig-inagrer, oder von kalter letliger 
Beschaffenheit, demFeldbau und selbst den Wiesen nicht sehr 
giinstig. l lafer, kleine Gerste, mSgerer Roggen, Buchweizen 
und Kartoffeln werden darauf allein gebaut. Desto giinsti-
ger ist dieser Boden dem Waldwuchs. — Tannen, Fichten, 
Kiefern, Lerchenholz gedeihen am besten, untermengt mit 
Birken, Aspen; weniger Buchen und Eichen. Man kann 
rechnen, dafs der ganzen Formation mit Wahl bedeckt; 
sind, denn die grofsen Walder in den Herrschaften Przed-
bórz, Fałków, Machory, Cieklińsko, Radoszyce, Koński, 
Drzewica, Borkowice, Przysucha, Chlewisko , Szydłowiec, 
Blyszyn, Krasno, Samsonów, Iłża und Kunów liegen auf die-
ser Formation. 

U l -
Q u e l l e n f ii li r n n g. 

Die ldiiftige Beschaffenheit des Sandsteins ist Ursache, 
dafs derselbe iiber den thonigen Einlagerungen wasserreiche 
Quellen fast iiberall enthalt. In der untern Formations-
gruppe liegen diese besonders im Liegenden der Steinkoh-
lenflótze. Die Bohilócher, welche in der Gegend von Mił-
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ków gestofsen -wurden, gaben nach Durchbohrung der Kohl-
flótze anhaltend starkę, sehr reine (luellen, welche nur wenig 
gelbes Eisenoxydhydrat absetzten. Ueberhaupt sind alle Was-
ser dieser Formation yorziigjich rein, und enthalten nur et-
was kohlensaures Eisenoxydul. Wenn dieses in der Ouanti-
tat zunimint, so entstehen schwachc Eisenwasscr, wie die 
frcilich nicht sehr ausgezeichneteu Minerał wasser von Mis-
liczów bei Przedbórz und von Przysucha. 

112. 
Be n u t z u n g. 

Den wicbtigsten Nutzen schafft die Formation durch ih-
ren grofsen Reichthum an Eisenstein, der durchaus ein vor-
treffliches, besonders weiches, sehr adriges Stabeisen liefert. 
Alle diese Eisensteme sind gutarlig und leichtlliissig. Die 
Brauneisensteine geben 35 — 45 Proc. an Boheisen, die Spha-
rosiderite 27 — 35 Proc., und die Thoneisensleine ungefahr 
eben so vicl. Die manganreichen Spliarosiderite und manche 
milde schwarze Thoneisensteine mtifsten bei gehoriger Be-
handlung auch ein sehr gutes Rohslahleisen liefern. So alt 
das Eisenhiittengewerbe dieser Gegend ist, so sehr ist es 
doch noch der Yerbesserung und Ausdehnung fahig, wozu 
die vortrefflichen Eisensteine und ihre wohlfeile Gewin-
nung Icbhaft auffordern. 

Nachst. dcm Eisensteui liefert <ler Sandstein der obern 
Forinatiousgrui)pe die herrlichsten Hausteine zu allen Pro-
ducten der Steinmetzarbeit, so schon und so dauerbaft ais 
der Ouadersandstein von Pirna (Steinbriiche von Kunów), vor-
treffliche gemeine Bausteine und sehr gute Gestellsteine fiir 
die Hochófen. Der feuerfeste Tlion wird noch lange nicht 
so bcnutzt, wie es seyn sollte, er eignet sich zu liiittenmanni-
schem Gebrauch und zu Fayence-Fabrication. 

Die Steinkohlen der Formation sind bisher noch nicht 
benutzt. Die geringe Machtigkeit der Flótze bei der noch 
herrschendcn Wohlfeilheit des llolzes hat bisher ihre Be-
nutzung noch verhindert. Die Yermehrung der Eisenpro-
duction und die Yermindcrung des Holzes -werden aber fiir 
unsere Nachkommen auch diese Flótze noch nutzbar machen. 
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$. 113. 

L a g e r u n g . 

Die Formation unsers weifsen Sandsteins ruht zunachst 
auf dem nórdlichen Zuge des Muschelkalkstein s auf, und nur 
wo dieser fehlt, bedeckt sie die jiii.gsten Glieder des rothen 
Sandsteins, d. h. die rothen Sehieferletten, welche ander-
warts die obere Gruppe der bunten Sandsteinformation bil-
den. Im Hangenden auf die Formation ist zunachst der Ju-
rakalkstein gelagert. Der oolithische Jurakalk lagert sich 
ausgezeichnet darauf bei Itza und noch deutlicher bei den 
Dórfern Orońsko, Krogulcza sucha und Dąbrówka, nordost-
lich von Szyd+owiec; und wenn der Sandstein von Przedbórz 
dieser Formation wirklich angehort, so wird er dort unmit-
telbar von oolithischen Kalksteinschichten und einer Bank 
von Ostraciten bedeckt. — Auf andern Punkten kommt der 
dolomitische und dichte Jurakalkstein in nahe Beriihrung mit 
unserm Sandstein, und kann, indem man die Schichtung be-
rucksichtigt, ebenfalls nur darauf liegen. Diefs ist der Fali 
beim Stiidtchcn Opoczno, und eben so kann der Jurakalk von 
Bałtów an der Kamionna auch nur auf unsern weifsen Sand-
stein gelagert seyn, obgleich diefs nicht unmittelbar zu sehen 
int, weil iswischen Ćmielów und Bałtów Allurionen den Sand-
stein bedeckt haben. 

$. U 4 . 

Griinde, warnm diese Sandsleinbildung nicht mit dem rothen 
Sandstein zu einer Formation verbnnden werden kann. 

Ehe ich zu einer vollstandigen Kenntnifs der weifsen 
Sandsteinformation gelangte, glaubte ich selbst, dafs sie ein 
oberes Glied des rothen Sandsteins sey, weil oft beide un-
mittelbar cinandcr beriihren, und in dem rothen Sandsteinge-
bilde auch wirklich weilse Sandsteine, wenn gleich von ganz 
anderer Beschaifenheit,*vorkommun. Diese schwachen Griinde 
haben auch andere hiesige Geognosten vermocht, noch jetzt 
dieses anzunehmen; allein ich habe diesen Irrthum spaterhin 
W*ohl erkannt, und niii£s die Griinde anfiihren, welche die 
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Trennung beider Sandsteingebilde ais wesentlich yerschiede-
ner Formationen nothwendig machen. 

Der rothe Sandstein ist ausgczeichnet durch eine starkę 
Beimengung von rothem Eisenoxyd, welches im weifsen Sand-
stein ganzlich fehlt, und nur stellenweise von wenig gelbem 
Eisenoxydhydrat crsetzt wird. Der rothe Sandstein ist da, 
wo er lichte weifse Farben zeigt, immer im Korne grobkór-
niger und krystallinischer, nie v c kalkmerglicher BeschafFen-
heit, nic so feinkórnig ais unser Sandstein, der jetzt in Rede 
stehenden Formation. Die machtigen Massen von blauem und 
buntem Mergelthon mit den zahlreichen Flótzen von Spharo-
siderit, Brauneisenstein und Thoneisensteinen, welche dic 
weifse Sandsteinformation besonders auszeichnen, fehlen im 
rothen Sandstein ganzlich. — Steinkohlenflótze und schwarze 
Mergel und Schieferthone, welche dic untere Gruppe unse-
rer Formation charakterisircn mit ihren Pilanzcnabdriickcn, 
fehlen im polnischen rothen Sandstein cbenfalls ganzlich, 
eben so die strohgelbcn und weifsen jurakalkahnlichenKalk-
steiulager, und endlich trennt sich da, wo der Muschclkalkslein 
mit seinen charakteristischen Yersteinerungen sich ausgebil-
det hat (von Bzin bis Opatów), die rothe von der weifsen 
Sandsteinformation scharf und ausgezeichnct. 

Nirgends in Deutschland, Frankreich und England, wo 
die rothe Sandsteinformation (rothes todtes Licgendes und 
bunler Sandstein zusammen) in allcr ihrer Mannichfaltigkeit 
und auf grofsen Flachen entwickelt ist, zcigen sich darinnen 
Glieder, welche mit denen unserer weifsen Sandstein-Forma-
tion yerglichen und parallelisirt werden kónnen. Wollten wir 
also in Polen diese beiden Sandstein-Bildungen yereinigen, 
so wiiiden wir der rothen Sandsteinformation eine falsche 
Ausdehnung geben. Diese Yerbindung ist mithin eine na-
turwidrige, und anstatt dafs wir uns bemiihen miissen, die 
Glieder der jiingern Flótzgebirgsreihe recht sorgfaltig zu 
sondern, wurden wir durch jenes Yerfahren nur neue Un-
ordnung und neue Mifsverstaiulnisse horbcifuhreu, 
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$. 115. 
łergleichnng unserer weifsen Sandsteinformation mit den ana-

logen Vorhommnissen in andern Landem und darauf ge-
griindete relatwe Altersbestimmung derselben. 

Wir haben gezeigt, dafs unsere Formation in der allge-
meinen Reihenfolge der jiingern Flotzgebirge zwischen dem 
Muschelkalk und dem Jurakalk in der Mitte liegt. Zwischen 
diesen beiden Formationen liegen anderwarts, nach den 
neuesten speciellen Untersuchungen, zwei besondere Sand-
steiuformationen: 

der Kncuper-Sandstein mit den bunten Mergeln und 
der Sandstein der Lias- Formation. 

Der letztere ist von den meisten Geognosten, selbst von 
B o u e , H a u s m a n n und H o f f m a n n , bis vor wenig Jaliren, 
mit dem wahren W e r n c r ' s c h e n ęuadcrsandstein (Sandstein 
von Pirna) verwechselt und damit verbunden worden, bis 
endlich spatere gcnauere Priifungen von K e f e r s te in , H o f f -
mann und H a u s m a n n eyident dargethan haben, dafs diefs 
ein Irrthum war, dafs der wahre Ouadersandstein viel jtinger 
ais jener sey, indem er iiber dem Jurakalkstein lagert, nach 
oben unmittelbar in harte Kreide (deutschen Pliinerkalk) 
und chloritische Kreide oder Kreidenmergel (Chalk marle) 
iibergeht, und also mit dem englischen Griinsand zwischen 
der Oolith-Series (Jurakalk) und der Kreide parallel ist. — 
.Da nun unser polnischer weifser Sandstein unter dem Jura-
kalk liegt, so kann er nicht mit wahrem Ouadersand-
stein identisch seyn, mit welchem er im Aeufsern manche 
Aehnlichkeit zeigt, und defshalb falschlich V O J I einigen Geog-
nosten dafiir angesprochen worden ist. — Der wahre Qua-
dersandsteiu ist aufser seiner einfórmigen Gesteinsmasse 
durch seine pittoreske Fclsenbildung, haufige Chalcedon- und 
Hornstein-Ausscheidung, oftere griine Farbung, durch Blatt-
abdriieke, nórdlicher dikotyledonischer Baume unserer jetzigen 
Floren und durch thierischc Yersteitierungen yorziiglich von 
den GeschlechlernPinna, IMytilus, Inoceramus, Catillus, Pecten, 
Trigonia, Cytherea, Cardium, Pectunculus, Cerithium, Turritella 
und einige anderc ausgezeichnet, welche er einerseitł mit dcm 
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obern Jurakalk uucl andererseits nut der chloritischen und 
harten Kreide gemein hat. — Diese Charaktere fehlen in 
unserm weifsen Sandstein ganzlich, und um so weniger kann 
er mit Ouadersandstein verglichen werden. Desto nothwen-
diger ist die Yerglcichung mit denbeiden obengenannten, zwi-
schen Muschel- und Jurakalk liegenden Sandsteinformationen. 

Der Keupersandstein mit den bunten Mergeln liegt in 
Deutschland und Lothringen zuniichst auf dem Muschelkalk 
und wird vom Gryphiteu- oder Lias-Kalkstein mit seinen 
dunkeln Schiefern und Mergeln bedeckt. — Nach den sorg-
faltigen Untersuchungen dieser Formation im nórdlichen 
Deutschlande von K e f e r s t e i n *), H o f f m a n n * * ) , Haus-
mann ***), im siidlichen Deutschlande und Lothringen von 
O e y n h a u s e n ****), Y o l t z -p), C h a r b a u t >f"J*) und Mc -
r i a n ^"H - ) wissen wir jetzt, dafs die Formation der bun-
ten Mergel oder des Keupers liber dem Muschelkalk haupt-
sachlich aus rothen, blauen, griinen und grauen, an der 
Luft leiclit zerfallenden bunten Mergeln besteht, dafs darin-
nen ais unlergeordnete Massen und Nebenbildungen weifser 
Quarzsandstein, bunte thonige Sandsteine, gelblich-graue 
Mergelkalksteine, Gyps mit bunten Mergeln, grauer Schie-
ferthon mit Yitriolkohle, Steinsalzgebirge und einige kornige 
Thoneisensteine aultreten. Diese Charakteristik mit der un-
serer weifsen Sandsteinformation verglichen, zeigt augen-
blicklich den auffallenden Lnterschied zwischen beiden, und 

*) K e f e r s t e i n s Deutschland III. 2. S.249 if. S.292, S. 530 —336. 
**) H o f f m a n n iiber die geognostischen Verhaltnisse des linken 

Weserufers in Poggendorfs Annalen der Piiysik_3r Bd. S. 12 
19 und S. 35. . 

***) Uebersicht der jiingern Flótzgebilde im EUufsgebiete der YVe-
ser S. 249—289. 

****) Geognostische Umrisse der Rheinlander S. 115 188 und 
S. 451—435. 

•j) Y o l t z , Notices gćognost. sur leg environs dc Vic, in den Annal. 
des inines. T. VIII. 2Liv , und daraus deutsch in Leoni i a r d s 
minerał. Taschenbuch fiir 1823. S. 711 IF-

•Jf) Charbaut memoire sur la geologie des environs de Lons-!e-
Salnier, in den Annal. des min. T. IV. S 578 li'. 

-j-j-f) M e r i a n , Uebersicht der Gcbirgsbildungen in deij Umge-
bungen von Basel S. 30 —45. 



330 III. Abscłin. Specielle Betrachtung 

besonders geht unserer Formation vóllig der rothe und 
bunte Mergel ab, der dort gerade vorherrscht, wahrend der 
Sandstein zuriickgedrangt ist; aber auch alle gemeinen Keu-
persandsteine sind thonig und bunt (gelb-braun, grau-rolh 
uiul grunlich), wie unser Sandstein nic ist. Der einzige 
weifsc (luarzsandstein, mit schwachen Banken von grauem 
Schiefer, der bei Yie die obersten Schichten dieser Forma-
tion bildet, ahnelt unserm weifsen Sandstein; allein diese 
einzige Schicht kann nicht ge'gen die iibrige totale Verschie-
denheit beider Gebilde sprechen. Dem Keuper fehlen die 
zahlreichen Eisensteinlager im blauen Mergelthon unserer 
Formation, und umgekehrt hat diese keine Spur von Gyps-
F.inlagerungen aufzuweiscn. Wir miissen uns also iiberzeugen, 
dafs unsere Sandstcinformation a u f k e i n en F a l i mit der 
Formation der bunten Mergel, oder des Kcupersandsteins 
identisch seyn kann, und miissen vielmehr zugeben, dafs 
diese letztere Formation iiber dem Muschelkalk in Polen 
glinzlich fehlt, wogegen sie in Kurland und Samogitien mit 
herrlichcn Fasergypsen und zahlreichen Salzquellen sich 
wieder anlegt und von da ins Inncre des nórdlichen Bufs-
lands, wahrscheinlich bis nach Permien, sich ausdehnt. 

Auf die Keupcrformation folgt in Deutschland, Frank-
reich und England die Formation des Gryphilenkalks (Lias) 
mit seinen bituminosen Scliiefern. Im mittlern Polen, von 
dem hier die Bede ist, also die Karpathen nicht mit einbe-
griffen, fehlt diese Formation ebenfalls, doch scheint sie 
mir durch die schwarzen und grauen bituminosen, oft kal-
kigen Thone und Schiefer, welche in der untern steinkoh-
lenfiihrenden Gruppe unserer Formation so machtig aulire-
ten, angedeutet zu seyn, und jene Schichten mógen gewis-
sermafsen die Gryphiten- oder Lias-Schiefer vertreten. — 
Ueber dem Liaskalk und seinen Schiefern folgt in Schwaben 
die nur wenig machtige Formation des eisenhaltigen Sand-
steins oder E i s e 11 s a n d s t e i n s , welche K e f e r s t e i n und 
Andere, durch den Namen vci'leitet, falschlich mit dem eng-
lischen Ironsnnd (Eisensand) parallelisiren wollten, aber da-
von total verschieden ist, weil der schwabische Eisensand-
stein zwischen Lias- und Jurakalk, der englischc Ironsand 
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aber zwischen Jurakalk und Kreidemergel liegt *). Jener 
sehwabische Eisensandstein ist offenbar mit unserm weifsen 
Sandstein eine parallele Formation, denn indem auf ihn eben-
falls Jurakalk folgt, in seinem Liegenden aber, da Liaskalk 
und Keuper hier felden, unmittelbar Muschelkalk auftritt, so 
ist die geognostische Stellung beider Gesteine ganz gleich. 
Das Gestein selbst aber stimmt in der Hauptsache ebenfalls. 
v. O e y n h a u s c n 1. c. S. 231, charakterisirt den schwabi-
sclien Eisensandstein ais einen 

„sehr feinkórnigen, meist ganz weifsen Sandstein, in Hand-
„stiieken dcm Quadersandstein nicht unahnlich; in der 
„Nahe der Eisensteinlager von Thon und braunem Eisen-
,,oxydhydrat durchdrungen." 

Eben so ist unserwcifser Sandstein. Der sehwabische Eisensand-
stein wechselt mit grauenbituminósen Mergelschicferlagcn des 
Gryphitenkalks, unser Sandstein wechselt mit blauen Massen von 
schiefrig-zerfallendem Mergelthon und bunten fetten Thonen. 
Diese schliefsen bei uns die grofse Masse der Spharosiderite, 
Mergeleisensteine und Braun- und Thoneisensteine ein, die 
ebenfalls stellenweise kornig und mitunter selbst roogenstein-
artig werden; in Schwabcn fehlen die Spharosiderite und 
Brauneisensteine, und es lierrschen dagegen kórnige Thon-
eisensteine. Das sind allerdings locale Unterschiedc, aber 
sie heben die Aehnliclikeit im Grofsen nicht auf, die bei der 
Ycrgleichung der von v. O e y n h a u s c n mitgetheilten Durch-
schnitte der Eisensteingrube von Aalen mit unsern Durch-
schnitten §.10') noch mchr hervortritt. Nur E i n wichtiger 
Unterschicd bietet sich dar, dafs namlich der Eisenstein und 
Mergelschiefer der schwabischen Formation von thierischen 
Yersteinerungen wimmelt, wahrend wir im ganzen Umfange 
unserer Formation nur ein einziges Eisensteinlager mit Mu-
scheln und Schneckcn kennen. — Gleichwohl sind diese 
also auch hier vorhanden, und nur das quantitative Verhalt-
nifs ist verschieden. Diefs kann nun meiner Ueberzeugung 
nach, bei den iibrigen Gesteins- und Lagerungs-Aehnlich-
keiten nicht ais evidenter Gegenbeweis dienen, da in ł ' o -

*) Der englische łromand ist in Polen ausgezeichnet vorltanclt'n, 
das «erde ich bei der Formation IX zeigen, 
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len die Bildung dieses Sandsteins in viel grófserer Machtig-
keit und Verbreitung sich entwickelte ais in Schwaben, mit-
hin die grófsere Masse der sich bildenden Kieselmaterie 
das thierische Leben mehr unterdriicken mufste ais dort, 
wo der Eisensandstein nur ais schwache Zwischenbildung 
aus einem Meere sich ausschied, das kurz hintereinander 
den an Thierresten soreichen Lias-und Jurakalkstein absetzte. 

Wenden wir uns nach dem nórdlichen Deutschlande, 
so sind eben so, wie in Polen, an dcrselben Stelle der jun-
gern Flotzreihe sehr machtige Massen von Sandsteinen ab-
gelagert, die vor Kurzem noch nicht gehorig geschieden, und 
falschlich zusainmen Ouadersandstein genannt wurden. Jetzt 
ist es von den bestenBeobachtern anerkannt, dafs diejenigen 
von diesen Sandsteinen, welche aller ais weifser oder dich-
ter Jurakalkstein sind, sich dem Liaskalk zunachst an-
schliefsen, und ais besondere Formation getrennt werden 
miissen. — Herr H a u s m a n n benennt sie jetzt, wie ich 
von seinen Schulern hóre , jiingeres Steinkohlengebirge. 
K e f e r s t e i n bat diese Sandsteine L i a s - S a n d s t e i n e ge-
nannt, und diesen Namen will ich beibehalten. 

Im Allgemeinen pafst die Charakteristik, welche Ke -
f e r s t e i n (Tabellen liber die vergleichende Geognosie S.26) 
vom norddeutschen Liassandstein gegeben bat, auf unscre 
Formation fast vollstandig; aber wir wollen uns nicht da-
mit begniigen und den Yergleich specieller durchfiihren. 
H a u s m a n n , der in der oben angefiihrten Schrift noch den 
Liassandstein mit dem Ouadersandstein yerband, hat von 
dem ersten dennoch Schildćrungen gegeben, welche darin-
nen unsere Formation nicht verkennen Jassen. Man ver-
gleiche besonders, was er §. 165 vom Thon und Mergel, 

1(36 von den Sandsteinen am Osterwald, §. 169 von den 
Eisensteinen und §. 170 von den Kohlenflotzen in jener For-
mation sagt, und man wird mir zugestehen, dafs nach mei-
ner Schilderung unserer polnischen Formation des weifsen 
Sandsteins, selbst bis auf Kleinigkeiten herab, die Einerlei-
heit dieser Gestcine mit dencn in Polen sich nicht verken-
nen lafst. — Es ist namentlich die untere steinkoblenfiih-
rende Gruppe unserer Formation mit denselben Scliichten 
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des steinkohlenfiihrenden Liassandsteins in Deutschland ganz 
gleich. — Man vergleiche meine oben 103 mitgtetheilten 
Durchschnitte aus den Gegenden zwischen Kunów und Ćmie-
lów mit den Durchschnitten, welche Herr H a u s m a n n 1. c. 

176 vom Carolinenschacht am Osterwalde, vom Steinkoh-
lenreyier am Biickeberg, bei Behburg und bei Borgloh ini 
Osnabriickschen mittheilt, und man muls eingestehen, dafs 
diese ganz gleich sind, ja dals die letztern eben so gut 
auch aus der Gegend von Miłków, lizuchów und Grocho-
lice in Polen entnommen seyn kónnten, denn auch dort, 
wie hier, sind 3 — 30 Zoll starkę Kohlllótze von Pech-, 
Schiefer- und Grob-Kohle in einem mannichfaltigen Wech-
sel mit festeni Sandstein, Schieferthon, Schieferletten und 
Sandsteinschiefer. — In dem Lande zwischen der Weser 
und Elbe tritt derselbe Liassandstein mit Kohlen auf, na-
mentlicb in der Gegend von Helmstedt und Halberstadt, 
und H o f f m a n n hatte schon angedeutet, dafs dieser Sand-
stein vom eigentlichen Ouadersandstein in tler Gegend von 
Quedlinburg, ain Begenstein etc. getrennt werden miisse. 
K e f e r s t e i n in den oben citirten Aufsatzen iiber jene Ge-
genden fiihrt S. 264 und 265 an, dals unweit der neuen 
Miihle und der Altenburg bei^uedlinburg, machtige schwarze 
bituminóse Thone und schwarze Mergel mit Steinkohlen-
llótzen auftreten und mit Sandstein wechsellagern. Diese 
Schichtenfolge gehort, wie das ahnliche Yorkommen bei 
Heliristedt und in Westphalen am Biickeberge, Suntel und 
Deister der Formation des schwarzen Mergels (Gryphiten-
lialks) und Lias - Sandsteins an, und nicht dem (^uadersand-
stein, der darauf liegt. — Ganz dieselben Thone mit Stein-
kohlen und Sandstein haben uns die bergmannischen Vei'-
suchsarbeiten zwischen Szewno und Gromadzyce kennen 
gelehrt. Yiel wichtiger ist noch das, was uns Dr. K e f e r -
s t e i n 1. c. S. 337 — 348 von der Formation des Gryphiten-
kalks und Liassandsteins in der Gegend von Helmstedt und 
Halberstadt gelehrt hat. — Der innere Bau der llelmsted-
ter Sandsteingruppe ist nach dem Durchschnitte, den Ke-
f e r n s t e i n S. 339 von der Rudolphsgrube und Wefensle-
ben mittheilt, ganz gleich dem Gesteinswechsel bei Miłków 
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und Grócholice, Sandstein, sandige Thone, Schieferthone 
und schwarzblauer mildcr Schieferthon mit Kohlenspuren 
und G — 8 Zoll machtigen Kohlflótzen wiederholen sich un-
zahligemale, wie bei uns. Der Sandstein ist immer fein-
kórnig, nie roth, abwechselnd milde und sehr fest , der 
Thon meist grau und blaulich, oft sandig, selten kalkig, zu-
weilen plastiseh, der Schieferthon milde dunkelblaulich, 
glanzend auf den Ablosungen , die Kohlenllótze 1 — 1 3 Zoll 
machtig, haulig unterbrochen, meist Pechkohle mit etwas 
fasrigcm Anthracit, seltner Schiefeikohle. Diese Beschaffen-
heit der Helmstedter Gcsteine ist denen bei Kunów, Mił -
ków etc. yollkommen gleich. Das Flótz bei Wefensleben 
enthalt nur in einem diagonalen, nicht iiber zwanzig Lach-
ter breiten Streifen Kohle, accurat so wie ein Flótz bei Gro-
madzycc. Das Eisen spielt bei Helmstedt, wie in Polen, 
eine grofse Itollc in dieser Formation, auch dort immer 
ais Sphiirosiderit, Eisenoxydhydrat—, selten ais rothe und 
braune glaskópfige Eisensteine. — Die Pflanzenreste des 
alten Steinkohlengehirgs felilen auch bei Helmstedt, nur 
selten zeigen sich dort, wie bei uns, einzelne Farrenkrauter. 
Thierische Ueberreste sind in jenem Sandstein sehr selten, nur 
wenige zweischalige Muscheln linden sich, so wie bei uns 
unweit Miłkowice. Blofs der Thoneisenstein (von Sommer-
schenburg) ist in der Helmstedter Gegend reich an Mu-
scheln , die bei uns sehr selten sind. 

Erinnern wir uns zuriick an das, was ich oben von der 
gestiirzten und zerrissenen Lagerung der Kohlllótze, Schie-
ferthone und Sandsteine bei Kunów sagte, welche sehr ein-
geengt zwischen Muschelkalk und den regelmiifsig horizontal 
abgelagerten Sandstein der obern Gruppe erscheinen, und 
vergleichen damit, was Tir. Professor H o f f m a n n (in P o g -
g e n d o r f s Annalen 1. c. S.26) von ganz analogenErscheinun-
gen, der Kohlllótze an der Kette des Teutoburger Waldes be-
schreibt, so muls man iiber solche ins Kleinliche gchende Aehn-
lichkeiten einesGebildes, in einer Entfernung von fast zweihun-
dert Meilen. erstaunen. Ich erlaube mir diese Stelle mitzutheilen, 
denn sie wird Jeden, der die Kunower Gegend genau kennt, so 
lebhaft wie mich an dessen Gebirgs-Yerhiiltnisse erinnern: 
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„Frei von Lagern des Gryphitenkalks, aber reichlich 
„mit Kugeln thoniger Snharosiderite erfiillt, ist der ununter-
„brochene Schieferstren, welcher von L a n g e l a n d bei Dri-
,,burg bis ins Berlebecker-Thal siidlich von Detniold fort-
,,setzt. — Schon bei Horn, ja vielleicht schon bei Sande-
,,beck, zeigen sichTriimmer einer glłinzenden wiirfelfórmig-
„brechenden Steinkohle in ihm, und ahnliche Spuren sind 
„ e s , welche weiter nordwestlich scinc Yerbreitung bezeich-
„nen. — Uic ausgcdchnlcn Yersuchsarbcitcn von O e r -
„ l i n g s h a u s e n am Fufse des Tónsbergs hatten allein diesen 
„eng von Quadersandstein (Liassandstein) und Muschelkalk 
„zusammengedriiekten Schiefcrmergel zum Gegenstand, und 
„es ist derselbe, in welchem die Kohlildtze von Dohrenberg 
„nordwestlich von Bielefeld aufsetzen, welche leidcr ihres 
„steilcn Einfallens (80°) wegen nur noch auf wenige Jahre 
„eine unerhebliche Ausbeule versprechen.— Giinstiger sind 
„die Verbaltnissc der Kohlenflótzc dieser Formation weiter 
„nordwestlich bei Borgloch im Fiirstentbume Osnabriick, 
„dort stellt sich auch in diesen Schiefern der ihnen unterge-
„ordnete Sandstein ein, welcher jenseits der Weser am 
„Dcister und Biickeberg und an der Bólhorst bei Minden 
„eine so ansehnliche Yerbreitung hat, und noch immer mit 
„dcm wahren Quadcr sandstein verwechselt wird, welcher 
„niemals in Norddeutschland Kohlenflótzc fiihrt. *) 

Der weifse felsenbildende Sandstein von Luxemburg und 
im Thale der Sauer, welcher von S t e i n i n g e r fiilschlich 
fiir wahren (^uadersandstein erklart worden ist, und wie es 
scheint mit dem obern Quarzsandstein von Vic zusammen-
hangt, ist vom Hrn. v. O e y n h a u s e n defshalb mit zur For-
mation des Keupersandstcins gezahlt worden. Allein die 
Charakteristik des Luxcmburgcr Sandsteins**), indem er meist 
feinkórnig ist, zicmlich oft kalkiges Bindemittel, fast stets 

.*) Die letztere Behauptung diirftc doch falscli seyn, denn im 
wahren (Pirnaischen) Quadcrsandstein sind Steinkohlenflotze 
belinnnt und bebaut, unweit Berggicshiibcl in Saclisen, bei 
Lowcnberg, in Niedcrschlesien und zu Niederschona bei Frey-
berg in Saclisen. 

**) v. O c y n h a u s e n ' s Umrisse der Rheinlandcr S. 135. 
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kleine schwarze kohlige Theilc enthalt, Versteinerungen sel-
ten oder nie fiihrt und zur Felsenbildung geneigt ist, deu-
tet darauf hin, dafs dieser Sandstein wahrscheinlieher dem 
norddeutschen Liaśsandstein ais dem bunten und tlionigen 
Keupersandstein angehóren mag. Man wiirde mit Bestimmt-
heil dariiber entscheiden kónnen, wenn man sicher wiifste, 
ob derLiaskalk und seineMergel wesllich von Luxemburg iiber 
oder unter jenem Sandstein lagern, welches aber nach Herm 
v. O e y n ha u s e n s Aussage noch sehr ungewifs ist. Genauere 
Untersuchungen werden dieses bestimmt noch entscheiden, 
und diefs diirfte fiir die genauere Fixirung der Liassandstein-
Forination von Wichtigkeit seyn. 

Yerlassen wir jetzt das nórdliche Deutschland und wenden 
uns nach Scandinavien, so finden wir in dem sogenannten 
Steinkohlengebirge von Sclionen und Bornhohn ein Analogon 
der untern steinkohlenfiihrenden Gruppe unserer weifsen Sand« 
stein-Formation. In Schonen von Hogonas bis Wallakra 
und um lldlsingborg tritt unmittelbar iiber dem Urgebirge 
eine jungę Steinkohlen - Formation auf. Ein feinkdrniger 
Sandstein (oft wcgen der Nahe des Urgcbirgs mit Feldspath 
und Kaolin gemengt) bei Hogonas aber ganz wie Kohlen-
sandstein, zwei Sleinkohlenllotze von 10 Zoll und 4 Fufs 
3 Zoll Machtigkeit darinnen, iibrigens wechscllagernd mit 
Schichten von Schicferthon, Thon, Eisenstein und schwa-
chen Kalklldtzen, ist die herrschcnde Gebirgsart, und in 
diesen Schichten, so wie in dem verwandtcn Sandstein von 
Hot', den Gr. S t e r n b e r g unrichtig fiir (^uadersandstein 
ansprach, erscheinen Filiciten, Cycaditen, Algaciten, Holz 
und Blatter von Dikotyledonen, von denen Gr. S t e r n b e r g 
viele angegeben und abgebildet hat, seltener Fisclie und 
Glossopetren. Auf der Wcstscite von Bornholm tritt dieselbe 
Formation auf, noch reicher an Kohlen. Diese Bildung ist be-
deckt mit einem blauen gypshaltigen Mergel, welcher wohl 
ausgemacht, parallel dem englischen Wealdclay, oder dem pol-
nischen Lettengcbirge ist, und mit walirem Griinsand und 
Griinsandkalk roller Muscheln und Schnecken, beide in der 
allgemeinen Flotzreihe, zwischen Jurakalk und Kreide liegt. 
Beide werden in Schonen wie in England wieder von der wah-

ren 
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ren Kreide bedeckt. — Man vergleiche dariibcr die Beobach-
tungen undNachric l i tenvonForchhammer*) , G a r 1 i eb** ) , 
v. O e y n h a u s e n ***). — F o r c h h a m m e r , der wohl er-
kannte, dafs diese Steinkohlenbildung nicht zum altern wah-
ren Steinkohlengebirge gehoren konne, wie friiher angenom-
men wurde, sprach schon dieselbe fur junger ais Muschelkalk 
an, und vermuthete Uebereinstimmung mit dem polnischen 
(Pankicr) Eisensteingebirge, welches zwar nicht richtig ist, 
weil dieses iiber dem Jurakalk liegend parallel dem englischen 
Wealdclay und Ironsand ist, wiirde aber siclier die Ueberein-
stiminung mit dem um zwei Stufen altern Steinkolilengebilde 
unserer weifsen Sandsteinformation anerkannt haben, wenn 
er sie gekannt hatte. Endlich hat Ilrn. v. O e y n h a u s e n s 
richtiger Blick in der citirten Abhandlung S. 265 mit Be-
stimmtheit ausgesprochen, dafs die Kohlenformation von Scho-
nen und Bornholni zur Liasformation, also nach unserm Aus-
drucke zum Liassaudstein gehóre, und es ist kein Zweifel, 
wie diese Bildung von Schonen mit der von Polen, vorziig-
'i __ in den Gegenden an der Kamiona iibereinstinimt. 

Versuchen wir endlich noch in England diejenigen Ge-
birgsglieder aufzusuchen, welche unserm Sandstein entspre-
clien oder ihm gleichzeitig seyn mógen, so bieten sich manche 
Schwierigkeiten dar. F o r c h h a m m e r verglich seine sclio-
nischen Liassandsteine mit den Schichten am Shotoverhill 
bei Oxford; allein diese Yergleichung ist bei aller Gesteins-
ahnliehkeit sehr gewagt, und wahrscheinlich irrig, weil die 
Schichten von Shotoverhill zu den jiingsten Gliedern der 
Oolit - Series und zu den Mittelbildungen zwischen dieser 
und der Kreide gehoren, denn sie bestehen aus calccreous 
grit, Coral Rag, Kimeridge Glay und Ironsand. Diese Ge-

*) F o r c h h a m m e r s geognostische Beobachtungen iiber Schonen 
und Bornholm in den Verhandlungen der Gcsellschaft naturfor-
schendcr Freunde zu Berlin. Ir Bd. 1819. S- 302 sq.. besonders 
S. 304, 30.5 u. 309. 

**) G a r l i e b geogn. Beschreibung der Insel Bornholm in den 
neuen Schriften der mineralogischen Societat zu Jena. 1 r Bd. 
1823. S. 78— 115u. S. 143 — 149. 

***) v. O e y n h a u s e n in B a r s t c n s Archiv fiir Bergbau und 
Hiittenwesen. 14r Bd. 1824. S. 251 — 266. 

P c s c i i geognoftt- Beschreib. von Polen. I. 2 2 
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steinsarten gehóren mithin der mittlern und obern Abthei-
iung der englischen Oolit - series an, und kónnen defshalb 
nicht mit den schoniśchen und unsern polnischen Liassand-
steinen paralleliśirt werden. Es fehlen in England die weilsen 
feinkórnigen Sandsteine mit den schmalen Steinkohlenflótzen, 
vielen Mergelthonen, Schieferthon und Eisensteinflótzen, 
welche in Schonen, Polen, Norddeutschland und Schwaben 
die Liassandstein - Formation charakterisiren, und an ihrer 
Stelle liegt in England der Ferruginous sand und sandstone 
zwischen dem Lias und great Oolith, welcher auf keinen Fali 
mit dem Ironsand verwechselt werden darf. 

Fassen wir das Resultat unserer ganzen Untersuchung zu-
sammen, so ergibt sich: 

1) die weifse Sandsteinformation in Mittelpolen kann in 
der allgemeinen Reihenfolge der Flótzgebirge nur unmittel-
bar unter den Jurakalk gestellt werden, und ihre untern 
Glieder fallen hóchst wahrscheinlich mit den Schiefern der 
Liaskalkformation zusammen. Sie ist also: 

2) Der Liasformation am nachsten yerwandt, und ivi»!ó 
ais L i a s s a n d s t e i n anerkannt werden. 

3) Die mit ihr parallelen und gleichzeitigen Gebilde 
anderer Lander sind: 

a) der Eisensandstein von Schwaben zwischen Lias- und 
Jurakalk. 

b) Der steinkohlenfiihrende Liassandstein von Helmstedt 
Halberstadt, in Schonen und Bornholm. 

c) Unsicher ist es noch, ob sie im westlichen Deutsch-
lande durch den Sandstein von Luxemburg vertreten 
wird, und in England durfte sie durch den Ferruginous 
sand und sandstone of the inferior Oolit (Eisenschus-
sigen Sand- und Sandstein in der untern Oolitbil-
dung) reprasentirt werden. 

4 ) Auf keinen Fali ist sie mit dem rothen Sandstein, dem 
Keupersandstein und bunten Mergel und mit dem wahren 
(^uadersandstein zu verbinden. 



Druckfehler - YerKeichnifs des ersten Bandes. 

Seite 1 Zeile 4 v. u.lies: S o b k ó w statt Lobków. 
1 3 S t a s z ó w statt Staszów. 

_ 2 3T.O, — H u l t s c h i n statt Huttschin. 
2 — 6 S u l e j ó w statt Solejow. 
2 ti v. u. — B a c h ó w statt Rochów. 

— 2 — 4 . . _ K r a s n y s t a w statt Krasnystow. 
— 3 — 2v. o. — B a r t f e l d statt Bortfeld. 
— 3 — K r o ra o 1 o w statt Krowolow. 
—— 14 — 1 - - / K r o ra o 1 o w statt Krowolow. 

7 26 Man es statt Mancs. 
11 — 23 Ł u b i e n e r statt Lubliner. 

— 20 — 10 v . u . — 45° B r e i t e statt 450. 
27 — 6 B e r e z o w statt Berczow. 
33 — 11 1 4 0 0 statt 1600. 

— 34 — 15 B i a t y k o s c i o t statt Biatykosciot. 
— 35 — 6 - - — F r a m p o l statt Trampol. 
— 43 — 4 v. o. — N i e t u l i s k o statt Nietalisko. 
— 43 — 20 S u l e j ó w statt Sulajow. 

44 — 5 P e i s e v n statt Peiseru. 
44 — 15u. 16v.o. lies: A k k i r m a n statt Akkirmen, 
45 .— 5 v. o. lies C i b o statt Ciko. 

— 51 — 23 B a s e n e i s e n s t e i n e statt Rosen-
eisen. 

— 56 — 8 M i l l s t o n g r i t statt. Milletonegrit. 
— 60 14 S a n d o m i r z statt Sondomirz. 

60 • — 18 T r u s k u 1 a s statt Truskulasc. 
— 61 .— 6 v. u. — K a r c z ó w k a statt Karozówka. 
— 70 — 10 d u n k e l g r a u e n statt dunkelgriinen. 
— 72 — 2u. 8 v. u.lies : H a u y statt Hany. 
— 83 — 9 v. o. lies C a r o s i statt Larosi. 
_ 83 in der Anmerkuna lies: L i i i statt Bill. , 
— 88 Zeile 10 v. u. lies : Pittizit statt Piktizit. 
— 90 — 13 w i c h t i gs t e n statt nichtigsten. 
— 93 — 14 v. o. — M o y c z a statt Moyeza. 
— 103 — 12 v. u K a r w ó w statt Korwów. 
— 105 — 11 V. 0. — D a l n i a g ó r a statt Dolniagóra. 
— 105 — 13 J a w o r z n o statt Jawozrno. 
— 107 — 1 - - — Ma c h a t o w ska statt Machatowska. 
— 109 — 2v. u. — Card i .a ceen statt Cordiaceen. 
— 114 — 12 v. o. — T r o c h i t e n statt Trachiten. 
— 116 — 14 L i t h u i t e s statt Lithnites. 
— 123 — 19 w i c h t i g e r statt richtiger. 
— 123 — 22 L e p t a e n a statt Lep tona. 
— 131 — 7 R i n g s e e statt Ringser. 



Ste, 132 Zeile 3 v. o. lies: v e r b u n d e n e statt rerbundenen. 
— 138 — 16 - - — p a r a l l e l i s i r t statt charakterisirt. 
— 140 — 16 v. u. — O s t r a u statt Ostran. 
— 163 — 9 - - — M i 1 o w i c e statt Mistowice. 
— 173 — 11 - - — b i v a l v e statt bivaloe. 
— 188 — 9 v. o. — G r o i e c e r statt Groieker. 
— 195 — 10 v. u. — M a t a g o s c z statt Matagoscz. 
— 197 _ 3 v. o. — R o s s o w i c e statt Kassowice. 
— 199 — 16 - - — T a r c z e k statt Terczek. 
— 208 — - 2 v. u, , mufs es heifsen: so g l a u b e i c h m i c h 

n a c h d e m V o r g a n g e . 
— 209 — 6 - - lies: Ł u b i a n k a statt Labianka. 
— 212 — 9v-o . fehlt hinter defshalb dasWort s o w o h l . 
— 219 4 v. u. gehórt M a ł y s t r z c w i ę s z y c e ais ein 

Name zusammen, das Komma dazwi-
schen ist zu streichen. 

221 — 16 - - anstatt des letzten Wortcs d e n mufs es 
heifsen d a. 

— 223 — • 15 - - ist das letzte Wort u n d einmal zu strei-
chen. 

— 234 — 4 - - mufs dasWort z e r s e t z t e n vor Dach-
gestein stehen 

— 234 — 3 - - mufs hinter Dachgesteinblócken noch das 
Wort b e s t e h e n d eingeschoben wer-

— 238 — 4 v.o. lies: M i e r z e n z y c e stattMierzenozyce. 
— 244 — 5 - - — R e p ten statt Repton. 
— 257 — 19 v. u. — C h o r z ó w statt Cherzow. 
— 258 — 1 V. 0. — A n n e l i d e n statt Anneliten. 
— 268 7 - - fehlt hinter Sławków das Wort und. 
— 269 — 22 - - fehlt hinter Lager das Wort mit . 
— 269 — 31 - - lies L a s k i statt Łuski. 
— 274 

c%>v a 
— 1 - -

8 - - i l i es : B u k o w i e statt Bukowice. 274 — • 

1 - -
8 - - ) 

— 287 — 1 - - lies B a l i e . n s t e d t statt Bollenstedt. 
— 306 — 15 - - — N i e t u l i s k o statt Liełalisko. 
— 309 — 2 v. u. — s t a l a k t i t i s c h e n st. stolaktistischen. 
— 313 — 9 - - — L e p i d o k r o k i t statt Lexidokrokit. 
— 321 — 8 - - — P i e k ł o statt Pieckto. 
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