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Eiuleitung.
Mit der Anschauung einer Landschaft verhalt es sich wie

mit derjenigen eines Kunstvverkes, welches der Kenner mit
weit grosserem Genusse betrachtet als der Nichtkenner. Die
landschaftlichen Schonheiten sind nur dem Kundigen voll-
kommen erschlossen, namentlich aber demjenigen, der den
tektonischen Bau der Umgebung seines Wohnortes, das steinerne
Gerust seines Heimatslandes genau kennt; nur unter dieser
Voraussetzung kann der wirkliche Naturfreund mit Verstand-
nis und Befriedigung, ja mit Entziicken die schonen Bilder
und die unwandelbaren Gesetze der Natur, welche verkorpert
in den Steinschichten und Formationen vor uns liegen, be-
traehten und den Gegenstand seirier Bewunderung verstehen.

Hat man sich nun eine gewisse Ubung und einen
scharfen Blick in der Beurtheilung des landschaftlichen Auf-
baues, sowie jener Gesteine und Krafte, welche Berge und
Thaler zu einem harmonischen Bilde zusammensetzen und zu
einer landschaftlichen Scenerie modellieren, zu eigen gemacht, so
verschafft man sich so manchen Naturgenuss, welcher einem
Uneingeweihten fast ganzlich entgeht. Anderseits ist es aber
auch von grossem okonomischen Vortheil, dass wir den Boden,
der uns nahrt und kleidet und den wir tiiglich betreten, all-
seitig griindlich kennen. Und schliesslich gibt es ja keine
naturkundliche Beschaftigung, die mehr Vergniigen, Anregung
und Selbstbethatigung gewahren wurde, als diejenige, welche
sich die erdgeschichtliche Erforschung unseres Wohnsitzes zur
Aufgabe gestellt hat.

Das sind die Gedanken und Beweggrunde, welche den
Verfasser angeeifert haben, die vorliegende „Erdgeschichte
Niederosterreichs inBildern’’alsgeologischenWegweiserfur
jedermann, der eingehendere Kenntnisse uber Bodenverhaltnisse
und sonstige erdgeschichtliche Eigenthtimlichkeiten des Landes
geivinnen will, zu schreiben.
Petkovšek, Erdgescliichte Niederosterreichs. 1
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Die schone und geologisch interessante Umgebung \Viens.
die romantischen und geologisch sehr beachtenswei'ten nieder-
osterreichischen Voralpen, wie auch das waldreiche herzynisch-
sudetische Gebiet Niederosterreichs boten wiederholt dem Ver-
fasser giinstige Gelegenheiten dar, ihre verwickelten Boden-
verhaltnisse eingehend aus eigener Anschauung kennen zu
lernen. Insbesondere aber gaben ihm grossere und kleinere
diesbezugliche Abhandlungen und Werke mannigfache Anre-
gungenbei der Verfassung obiger Bilder. Die benutzten Schriften
und Skizzen sind an passenden Stellen angefuhrt, um den
Leser auf die vorziiglichen Quellen dieses Faches aufmerksam
zu machen.

Als Leitfaden wurden folgende grossere Werke beniitzt:
Der Boden der Stadt Wien, von Ed. Suess; Erlaute-
rungen zur geognostischen Karte der Umgebungen
Wiens, von Joh. Cžjžek; die Geologie der Kaiser Franz
Josephs-Hochquellenwasserleitung, von Felix Karrer;
Erlauterungen zur geologischen Karte der Umgebung
Wiens, von Theodor Fuchs; die geologische Karte von
der Umgebung Wiens, von D. Stur; die geologische
Karte von Osterreich-Ungarn, von Hauer und einige
Jahrbucher der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien.

Neben den genannten Arbeiten und Aufnahmen gewahrten
dem Verfasser auch andere ausgezeichnete Werke und Notizen
von Ed. Suess, Toula, Hauer, M. Neumayer und Th. Fuchs.
welche sich nicht speciell mit geologischen Arbeiten Nieder¬
osterreichs befassen, eine tiefere Einsicht in die Boden-
verhaltnisse unseres engeren Heimatlandes.

Mit Hilfe der eben citierten Arbeiten und durch selbst
gemachte Erfahrungen und eigene Wahrnehmungen war es
dem Verfasser moglich, das vorliegende Werk nach mehr-
jahrigem Bemuhen zu vollenden.

Die ubersichtlicheDarstellung eines geologischen Zeitalters.
welche der Verfasser den einzelnen Bildern als Einleitung vor-
ausschickte, zeigt den Gesammtcliarakter des betrelfenden
erdgeschichtlichen Zeitraumes. Jedes einzelne Bild aber gibt
uns den geologischen und mineralogischen Typus, womoglich
auch die technologische Beschaffenheit nur eines Gesteines an.

Bei der Darstellung der Einzelbilder wurde deshalb neben
der Berucksichtigung des rein wissenschaftlichen Zweckes, wie
etwa der Lagerungsverhaltnisse der Gebirgsschichten und Stufen.
ihrer Altersfolge und Classification der darin vorkommenden
Fossilien, vorzugsweise die praktische Seite, d. h. die Nutzan-
\vendung fur Ackerbau, Forstwirtschaft, Bauwesen, sowie fur
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viele industrielle und gewerbliche Unternehmungen, welche
das Material dem Boden entnehmen, hervorgehoben, um die
Aufmerksamkeit der Freunde des Wienerwaldes, der Voralpen
und des Waldviertels nicht nur auf die eigenthumliche geo-
logische Beschaffenheit unseres Landes, sondern auch auf die
moglichste Ausniitzung der natiirlichen Bodenproducte fiir
unseren industriellen Fleiss zu lenken.

Insbesondere aber war der Verfasser bei dieser mtihe-
vollen Arbeitbestrebt, dem Naturgeschichtslehrer und Touristen
einen im wissenschaftlich praktischen Geiste gehaltenen Weg-
weiser in die Hand zu geben, welcher die Hauptlehren der
Geologie mit Beriicksichtigung der niederosterreichischen
Bodenverhaltnisse enthalt und den man nicht nur bei den
geologisch-touristischen Excursionen, sondern auch bei der
Behandlung geologischer Objecte vortheilhaft venverten kann.
Jedes einzelne Bild zeigt, dass sich auch an Gesteine, die sonst
ganz unbeachtet bleiben, die interessantesten Belehrungen an-
kniipfen lassen. Wie bedeutungslos erscheinen unser Wiener
Sandstein, Mergel, Leithakalk u. a und wie lehrreich gestaltet
sich die Bildungsgeschichte derselben, wenn man sie nach ver-
schiedenen Gesichtspunkten eingehend unter Beriicksichtigung
aller hierbei wirkenden Naturkrafte zergliedert. Sogar dem
Schotter, Loss, Tegel, Sand u. s. w. suchte der Verfasser jene
Bedeutung zu geben, welche ihnen in der Erdgeschichte
Niederosterreichs gebiirt.

Um aber auch den Entwicklungsgang der Erdgeschichte
und die wichtigsten geologisch-dynamischen Krafte an einem
concreten Falle vorzufiihren, gieng der Verfasser bei der
Darstellung der geologischen Lehrsatze allgemeiner Natur vom
Wiener Becken aus. Die eingehenden Schilderungen der alluvi-
alen und diluvialen Bildungen dagegen bezwecken, vorziiglich
jene Veranderungen auf unserem heimatlichen Boden genau
ins Auge zu fassen, welche noch heute durch die an der
Oberflache wirkenden Krafte geologischer Natur hervorgerufen
werden. Jene geologisch-dynamischen Erscheinungen hingegen.
ivelche bei der Betrachtung der Oberflachenverhaltnisse nicht
berticksichtigt werden konnten, fanden bei der Beschreibung
der Gesteine (als Einzelbilder) ihre vollste Beachtung; hierbei
wurden jedoch nur die niederosterreichischen Bodenverhaltnisse
beriicksichtigt.

Um dieser eigenartigen Methode der geologischen Dar¬
stellung eine grossere Frische und leichtere Verstandlichkeit
zu verleihen, suchte der Verfasser zu weit gehende Gliede-
rungen, nutzlose Gruppierungen, sowie jede strenge Systematik

i*
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moglichst zu vermeiden. In allgemein gehaltenen Umrissen ist
jedoch letztere deutlich gekennzeichnet.

Und nun noch einige Worte liber Anordnung des be-
handelten Stoffes. Es liegt klar auf der Hand. dass der jetzige
Zustand der territorialen Verhiiltnisse des in Rede stehenden
Gebietes, sowie dessen Veranderungen, die so zu sagen tag-
taglich stattfinden, sich unserer Beobachtung und richtigen
Beurtheilung weit weniger entziehen als jene erdgeschicht-
lichen Erscheinungen, welche im Alterthume oder Mittelalter
der Erde verandernd auf die Erdoberflache eingriffen.

Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, begann der Ver-
fasser, inachdem er im ersten Theile hauptsachlich die an
der Oberflache verandernd wirkenden Factoren in mehreren
Bildern darzustellen suchte, mit der Betrachtung der Bildungen
und Veranderungen jener jiingsten Formation, welche den
hochsten Grad der sicheren Beurtheilung und Forschung zu-
lasst und darum das anschaulichste Object einer popular-
wissenschaftlichen Darstellung bildet; denn je tiefer man gerade
beim Studium iiber die Entwicklungsgeschichte der jiingsten.
d. h. heute noch stattfmdenden Ablagerungen und geologischen
Vorgange eindringt, um so leichter wird dann unser Auge
jenen Schleier durchdringen konnen. \velchen die alles ver-
dunkelnde Urzeit auf die spateren geologischen Perioden wirft.

Mancher Leser dieses Werkes wird vielleicht den Titel
„Erdgeschichte Niederosterreichs” etwas zu allgemein
finden. Wenn er jedoch giitigst in Eiuvagung zieht, dass fast jedes
Band volksgeschichtliche Episoden aufzuweisen hat, die dem
Bewohner des betreffenden Gebietes von weit hoherem Interesse
erscheinen als demjenigen. der das Land und dessen Volk
kaum dem Namen nach kennt. so wird es jedermann leicht
begreifen konnen, dass jedes Land unserer grossen Monarchie
ebenso gevvisse geologische oder erdgeschichtliche Eigen-
heiten besitzt, die demselben einen besonderen Charakter
verleihen. Fasst man nun diese erdgeschichtlich wichtigen
und charakteristischen Bodenverhaltnisse zu einem harmo-
nischen Ganzen mit Piucksichtnahme auf die Ent\vieklungs-
geschichte des ganzen Erdkorpers zusammen, so ergibt sich
aus dieser Zusammenfassung unwillkurlich die Erdgeschichte
eines geographisch beschrankten Gebietes, das wir als Land
bezeichnen. Dass dieselbe keinen Anspruch auf Vollstandig-
keit hat, ist ebenso begreiflich wie der Umstand, dass etwa
die Geschichte eines Landes auch keine alles umfassende
Weltgeschichte sem kann.
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Bezuglich der Reihenfolge der geologischen Bilder, nieht
nach der erdgeschichtlichen Entwicklung, sondem nach der
tektonischen Lagerung der . Gesteine von oben nach unten
muss noch besonders hervorgehoben verden, dass uns der
Boden, den wir bewohnen, eigentlich nur in sehr geringen
Tiefen und an vvenigen Stellen zuganglich ist. Doch sind uns
diese wenigen Localitaten insoweit bekannt, dass genaue Beob-
achtungen uber den Bau des Untergrundes, dessen Lagerungs-
verhaltnisse und Schichten ermittelt und die Vertheilung der
Gesteinsarten nach ihrem Alter wahrgenornmen und bildlich
dargestellt werden konnten. Das Innere der Erde aber wird
uns wohl stets ein Rathsel bleiben, und wir konnen es nur
durch Folgerungen vermuthen. Ebenso venig lassen sich die
vveiten, ehemals mit Gevassern ausgefullten Vertiefungen auf
ihre Machtigkeit genau untersuehen; daher bleiben auch die
durch Sedimente ausgefullten grossten Tiefen meist unerforscht.
und auf die Beschaffenheit ihres testen Untergrundes kann
wohl nur durch Analogien geschlossen werden.

Unsere Betrachtungen beginnen daher im zweiten Theile
mit j enen jiingsten Ablagerungen und Gesteinsbildungen, velche
bereits durch Uberreste der menschlichen Kunstproducte, sowie
durch die noch jetzt lebenden Pflanzen- und Thierarten
ch arakterisiert sind.

Diesen zunachst folgt die Beschreibung der jiingsten vor-
weltlichen Normalbildungen. welche sich auch noch zum Theile
eng an die gegenwartige Periode anschliessen. Auf diese folgen
altere und immer altere. bis wir zu der altesten Erstarrungs-
kruste gelangten, welche nach der Abkiihlung der feuer-flussigen
ilasse der Erdkugel durch das Erkalten der Materie entstand
und den Boden fur die aus Wasserabsatzen hervorgegangenen
Gesteine bildete.

Eine besondere Berucksichtigung fanden auch jene
Sedimentgesteine, welche aus Thieren und Pflanzen erzeugt
wurden.

So skizzenhaft die meisten Bilder gehalten sind, so geben
sie doch eine richtige Vorstellung von der enormen Mannig
faltigkeit der Gesteine, aus welchen das kleine Gebiet zusammen-
gesetzt, ist. Sie zeigen, dass das kleine Stiick Erdoberflache,
das wir bewohnen, nicht immer so gewesen ist wie jetzt,
sondern dass dasselbe vom Anfang an mancherlei Verande-
rungen unter\vorfen war und erst im Verlaufe unendlicher
Zeitraume seine gegenwartige Gestah erhielt. Sie zeigen
schliesslich, dass jede Scholle, die vir auf unseren Excursionen
betreten, und jeder Stein, der uns 'auf den schattigen Spazier-
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gangen im Wege liegt, uns Gelegenheit zu interessanten Be-
trachtungen bietet.

Um aber belehrende Beobachtungen uber den Reichthum,
den uns die Natur auf diesem kleinen Stiiek Erde in dieser
Hinsicht reichlich gespendet hat, anstellen zu konnen, ist es
unbedingt erforderlich, sich gevvisse Vorkenntnisse anzueignen.
Dieselben kann sich leicht jedermann, der nur uber einige
Beobachtungsgabe verfiigt, mit Hilfe einer kleinen Gesteins-
sammlung verschaffen.

Die vvichtigsten Mineralien, welche entweder tur sich allein
oder als Mineralaggregate Gesteine bilden, sind in Nieder-
osterreich im Vergleiche zum grossen Reiche derselben nur auf
vvenigeStucke beschrankt. Diese sind: Quarz, Feldspatarten.
vveisser und dunkler Glimmer, Hornblende, Augit, Chlorit.
Pyrit, Spateisenstein. Kalk, Dolomit, Gips und Thon.
Neben den genannten kommen allerdings noch andere vor.
spielen aber bei der Zusammensetzung der Ur- und Sediment-
gesteine wohl keine Rolle.

Wer jene zwolf Mineralien genau kennt und sie unter
uicht allzu schivierigen Verhaltnissen wieder zu erkennen ver-
mag, wird wenigstens die gewohnlichsten grobkornigen Gesteine
zu bestimmen im Stande sein.*) Treten aber die Gemengtheile
der einzelnen Gesteine so feinkornig auf, dass eine genaue
Untersuchung mit freiem Auge oder mit der Lupe die Be-
standtheile nicht mehr deutlich zeigt, oder wenn dieselben
nicht mehr wahrnehmbar sind und das Gestein ein homogenes
Aussehen erfaalt, so sind in solchen Fallen allerdings chemische
und mikroskopische Priifungen nothivendig. Man hat, seit das
Mikroskop zur Untersuchung der Gesteine heranzogen wurde,
geradezu bewunderungswurdige Erfolge diesbezuglich zu ver-
zeichnen. Etwas schwieriger, wenigstens in unserem Gebiete, sind
die oft sehr compliciert zusammengefugten Formationsglieder
zu bestimmen. Um auch in dieser Beziehung die Gesteine
gleichsam zum Sprechen zu bringen, studiere man ihre
Lagerungsverhaltnisse, die Art und Weise, wie sie unterein-
ander in Verband treten und vor allem ihre Altersverhaltnisse.
Diesbezuglich sind besonders folgende zweiWerke zu empfehlen:
Handbuch derPetrefactenkunde (mit 62 Tafeln und 2700Ab-
bildungen), von Dr. Fr. Aug. Quenstedt und „Die fossilen
31olusken des Tertiarbeckens von Wien” (Abhandlungen
der geologischen Reichsanstalt), von M. Hornes.

*) S. Tabellen zur Bestimmung der Massen- und Schiefer
gesteine, von Johann Petkovšek. Znaim.



7

Uie krystallinischen Massengesteine enthalten gar keine,
die krystallinischen Schi efergesteine nur zweifelhafte Spuren
von Petrefaeten, die Triimmergesteine aber, welche bei-
nahe ausschliesslich den Untergrund des Wiener Beckens und
des Wienerwaldes bilden, beherbergen nicht selten allerlei
organische Reste von Pflanzen und Thieren, welche aJs das
sieherste Hilfsmittel znr richtigen Deutung des Formations-
und Gesteinsalters angesehen werden konnen. Schon die altesten
Forscher haben dergleichen wahrgenommen. Sie schlossen aus
der Auffmdung von fossilen Meeresmuscheln und Schnecken
mitten auf dem festen Lande, dass das Meer einst eine andere
Verbreitung gehabt haben musste als jetzt und nahmen an,
es habe dasselbe einst alles Land bedeekt und nachher sich
in seine jetzigen Grenzen zuruckgezogen.

Die im Wiener Becken und in den Grenzgebirgen vor-
kommenden versteinerten Pflanzen und Thiere weichen zum
Theile von denen der Jetztvvelt ganz ab und zwar ist bei nor-
maler Lagerung die Differenz um so grosser, je tiefer die
Petrefaeten fuhrenden Schichten liegen. Fiihren nun die Sedi-
mentgesteine gleiche organische Reste, so lasst sich daraus
unzweifelhaft schliessen, dass dieselben sich gleichzeitig,
\venn auch unter verschiedenen Verhaltnissen abgesetzt haben.
Trifft man Ablagerungen von geschichteten Gesteinen mit
differierenden fossilen Pflanzen und Thieren, so mussten diese
Absatze naturlichervveise zu ungleichen Zeiten stattgefunden
haben.

Das organische Leben auf der Erde hat sich stets vervoll-
kommnet und erneuerb d. h. zu den niedriger organisierten
Pflanzen und Thieren traten stets hoher organisierte und neue
hinzu. Das ist der eigentliche Grand der Verschiedenheit der
Versteinerungen in den einzelnen zu ungleichen Zeiten ab-
gesetzten Schichten und Formationen. Diese Ungleichheit der
Fossilien*) ist daher jener wichtige Factor, der uns die
richtige Altersbestimmung der festen und losen Triimmer-
gesteine auch dann noch ermbglicht, wenn dieselben auch
weit voneinander zur Ablagerung kamen.

Am schwierigsten ist die Altersbestimmung der Sedim ent-
gesteine dort zu treffen, wo die Gesammtheit der Ablagerung
keine normal aufsteigende Reihenfolge von Schichten ver¬
schiedenen Alters, sondern eine mannigfach gestorte und viel-
fach unterbrochene Gesteinslagerungen bildet. Diese Schwierig-

*) Petrefaeten treten meist beim Vervvittern der Gesteine deutlich
hervor. Man suche sie daher vorztiglich am venvitterten Gestein.



— 8 —

keit findet insbesondere auf den Wiener\vald und die nieder-
osterreichischen Voralpen ihre Anwendung; denn hier gibt es
beinahe keine Stelle, an welcher die gesammte Ablagerung
von der altesten bis zu der jungsten Zeit durch eine zusammen-
hangende, ungestorte Schiehtenfolge reprasentiert ware.

Dnter solchen Umstanden konnten wir wohl nicht zur
richtigen Erkenntnis aller jener Gebilde gelangen, welche
gleichzeitig entstanden sind. ' Die Versteinerungen geben uns
daher unerwartete Anhaltspunkte, um das relative Alter der
Gesteine festzusetzen.

Fande man immer voliš t-andig erhaltene Thiere und Pflanzen
im Gestein eingeschlossen, so wurde ihre genaue Bestimmung
ziemlich leicht sein. Das ist aber keineswegs immer der Fali;
denn die Mehrzahl der Versteinerungen befindet sich in einem
sehr mangelhaften Zustande. Gewohnlich sind nur die festeren
Korpertheile einigermassen conserviert. Von den Thieren
findet man; Knochen, Ziihne, Schuppen, Gehause und Panzer,
und von den Pflanzen: Stammtheile, Blatter, Samen, selten
Bluten. Aber auch diese festen Fragmente sind nicht immer
als solche vorhanden, weil ihre Substanz oft ganzlich verandert
und ihre innere Textur durch Kalk oder Kieselerde ersetzt ist,
oder es ist nur ein Abdruck der ausseren und inneren Form
ubrig geblieben.

Die Aufgabe, aus diesen einzelnen Fragmenten und
Trummern oder blossen Spuren von Thieren und Pflanzen
vollstandige Individuen zu' construieren und dieselben richtig
zu bestimmen, ist allerdings eine sehr schwierige.

Noch schwieriger ist es aber, wenn man es versucht, sich
ein Bild von der gesammten Flora und Fauna irgend einer
bestimmten Gegend rvahrend einer langst entschwundenen
Zeit zu machen. Da sind eine Menge Liicken anderer Art zu
erganzen und mogliche Fehler zu berucksichtigen. Aus diesem
Grande hat der Verfasser es nicht gewagt, diesbezugliche
Reflesionen zu machen, und es werden daher nur die haufig-
sten und fur die einzelnen Formationen und Gesteine bezeich-
nendsten Fossilien in den Bildern angefuhrt. Das blosse
Aufzahlen aller jener Petrefacten, die bis jetzt so zablreich
im Wiener Becken und in den nahen Gebirgen gefunden worden
sind, mochte den Zweck dieses Werkchens nur beeintrachtigen.
Dies umsomehr, da es kaum jemand gelingen wird, ein wahr-
heitsgetreues Bild jener Pflanzen und Thiere, welche in der
vorsiindflutlichen Zeit hier existiert haben mogen, zu entvverfen;
denn nicht alle Organismen eigneten sich zur Versteinerung.
Manchen, wie den Sclnvarmnen, Quallen, Wurmern, Nackt-
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schnecken, Raderthierchen u. s. w., fehlen feste Bestandtheile,
andere konnten nicht versteinern, weil sie auf' dem Lande und
den hohen Gebirgen lebten and wieder andere sind schon
langst im versteinerten Zustand aufgelost und zerstort vvorden.
Anderseits ist aber aueh zu beriicksichtigen, dass durch
Flusse und Meeresstromungen Thiere und Pflanzen aus sehr
entfernten Gegenden hierher gebracht werden konnten, die
dann der Flora undFauna unserer Gegend in ganz unberech-
tigter Weise zugerechnet werden.

Dass ab und zu Versteinerungen von Meeresthieren in
hohen Gebirgen und umgekehrt Landpflanzen viele Meter tief
unter dem ehemaligen Meeresspiegel gefunden werden, ist dem
Umstande zuzuschreiben, dass gerade die bis Wien sich er-
streckende Alpenkette und mit ihr das ganze Tiefland an der
Donau durch Hebungen und Senkungen sehr verandert wurde.

Das massenhafte Material organischen Ursprunges, welches
im Wiener Becken und in seinen Randgebirgen bis heute
gefunden ivorden ist, konnte also nur einigermassen in Betracht
gezogen werden. Nichtsdestoweniger bietet schon diese geringe
Berucksichtigung von Fossilien einen, wenn auch nur oberflach-
lichen Einblick in das untergegangene thierische und pflanz-
liche Leben jener Zeit, wo die Vertheilung von Wasser und
Land eine von der heutigen grundverschiedene gewesen ist.

Wenn man die Strassen und Gassen Wiens auf und ab
wandelt und die schonen steinernen Palaste und die kunst-
vollen Denkmaler und die ehrwurdigen Erinnerungszeiehen
bewundert, bemerkt man schon bei fluchtiger Betrachtung.
dass ein grosser Theil des prachtigen und ivetterfesten Bau-
materiales seine Entstehung Thieren und Pflanzen zu verdanken
hat. Der gute Schopfer hiess sie schon vor Jahrtausenden im
dunklen Schoss der Erde vverden, auf dass sie dem nach-
kommenden Menschengeschlechte jenes Material erzeugen, aus
welchem es heute seine Wolinstatten baut. Vor tausend und
aber tausend Jahren, ehe also ein menschlicher Fuss auf der
Oberflache der Erde wandelte, \vurden diese Schatze erzeugt.
ivelche wir nun heute begierig aus dem Schosse der Erde
herausivuhlen.

Hier muss noch bemerkt werden, dass der Verfasser hie
und da bemiissigt war, sich der allgemein verbreiteten Hypo-
thesen zu bedienen, um moglichst einfach das Object seiner
geologischen Darstellung zu beschreiben und er kann zu seiner
diesbeziiglichen Entschuldigung nur das eine hervorheben,
dass jeden Naturfreund und Eorscher zu allen Zeiten die Lust,
oft. auch der Zwang amvandelt, in kritischen Fallen liber das
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Unmittelbare hinauszugehen, und da noeh Beweise seiner
Ansicht zu suchen, wo alle Erfahrung aufhort. Neben der
nuchternen Beobachtung' sind Combinationen und personliche
Meinungen geradezu erforderlich, um den vervvickelten geo¬
logischen Ansichten zur Wahrheit zu verhelfen.

Dabei war der Verfasser bestrebt, nicht nur die Formationen
mitihrenUnterabtheilungen, die Tektonik und die Verbreitungs-
gesetze der Gesteinsarten des in Rede stehenden Gebietes
vorzufuhren, sondern er beruhrte auch jene geologischen That-
sachen von allgemeiner Bedeutung, die bei uns in geringerem
Masstabe zu beobachten sind, deren Kenntnis jedoch noth-
wendig ist, um die specielle Erdgeschichte unseres Heimat-
landes richtig zu verstehen und um sie als Vergleichungs-
material zur richtigen Deutung unserer geologischen Verhalt-
nisse zu benutzen.

Der eigenthumliche Boden, welcher den geologischen
Bil dem als Gegenstand erdgeschichtlicher Schilderung zu
Grande liegt, ist unter Einfluss chemischer, mechanischer und
physikalischer Actionen, sowie unter Mitwirkung organischen
Lebens im Verlaufe unendlicher Zeitraume entstanden. Er hat
daher dieselbe Entwicklungsgeschichte wie seine Be-
wohner. Die Frage nach dem ersten Ursprung der Erde ist
eben so alt als das philosophische Denken des Menschen
uberhaupt, denn schon triih musste durch die Beobachtung
yon Resten mariner Thiere mitten im Binnenlande oder gar
im Hochgebirge, und ebenso durch die Wahrnehmung von
Veranderungen, welche durch vulcanisclie Thatigkeit und durch
Wasserwirkungen unter den Augen des Menschen vor sich
giengen, die Oberzeugung geweckt werden, dass die Erde
nach ihrer Gestaltung viele wesentliche Veranderungen erlitten
habe. Und wie die Geschichte der Erdbewohner durch An-
einanderreihung des menschlichen Thuns und Lassens zeigt.
wie sich der Menschengeist im Veidaufe einiger Jahrtausende
entwickelt und ausgebiidet hat, so lehrt auch die Entwicklungs-
geschichte der Erde, dass jede Gesteinsschicht das Bildungs-
product eines begrenzten Zeitraumes ist und dass die natiir-
liehe Ubereinanderlagerung von Schichten gleichzeitiger und
gleichartiger Dauer einen gewissen Abschluss in der Erdge¬
schichte bildet. Die Geologie bezeichnet alle jene Gebirgsglieder
und Ablagerungen, welche gleichzeitig und gleichartig wahrend
eines besonderen Zeitabschnittes in der Erdgeschichte gebildet.
worden sind und welche sich durch gewisse Merkmale wie
Gesteinscbarakter, Wechsellagerung, organische Reste u. s. w.
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als zusammengehorig enveisen, als Formation. Dieselbe
g ibt nur das relative und gegenseitige Al ter an, indem die
unter einer anderen liegende Gesteinsschichte meist alter ist
als die aufgelagerte.

Aber auch innerhalb derselben Formation treten sowohl
in Betreff der Gesteinsbeschaffenheit, als auch beziiglich der
organischen Reste mannigfache Unterschiede hervor, welche
theils durch das zufallige Auftreten neuer Felsarten, theils
durch das Aussterben oder Neuauftreten von Pflanzen und
Thieren eine scharfere Trennung des Gesteinssystems bedingen.
Auf derartigen Unterscheidungsmerkmalen beruht die weitere
Eintheilung der Formation in Unterabtheilungen, Stufen und
Glieder.

Jede Formation ist der Inbegriff eines grosseren, jede
Unterabtheilung und Stufe eines kleineren Zeitabschnittes in
der Entwicklungsgeschichte der Erde, wahrend eine Gruppe
von Formationen ein geologisches Weltalter oder eine
geologische Periode reprasentiert. Wie man also die Ge-
schichte des Menschengeschlechtes in fiinf grosse Zeitalter ein-
t.heilt, so unterscheidet man gegemvartig auch die die Erde
zusammensetzenden Gesteinsformationen in folgender Weise:

I. Die Jetztzeit der Erde.

Die anthropozoische Periode oder die cjuartar en For¬
mationen.

Die Jetztzeit umfasst alle gegemvartig vor sich gehenden
Bildungen: Sand, Schotter, Lehm, Kalkabsatze u. s. w. Die-
selben erfullen vorzugsweise die Ebenen und Thaler und bilden
den unmittelbaren Untergrund der menschlichen Ansiedlungen.
Die quartaren Bildungen werden vveiter unterschieden in:

1. Alluvium, das Zeitalter des Menschen.
2 . Diluvium, das Zeitalter des Mammut, die Eiszeit.

II. Die Neuzeit der Erde.

Die kanozoische Periode oder die tertiaren For¬
mationen.

In dieses Weltalter fallen bedeutende Bodenveranderungen
durch Wasserbildungen und grossartige Hebungen und Sen-
kungen durch vulcanische Thatigkeiten. Die Fossilien nahern
sich immer mehr den Organismen der Gegemvart. Die Ge-



steinsbildungen sind meist licht, arm an Eržen, von lockerer
Structur und daher weich.

Von oben nach unten lassen sich folgende Unterabthei-
lungen unterscheiden.

3. Neogen oder jungere Tertiarforraation.
a) Pliocan (mehr neu) oder obertertiar, enthalt 40 bis

90% der noch lebenden Conchylien.
b) Miocan (weniger neu) oder mitteltertiar, fiihrt 15 bis

40°/0 der noch lebenden Conchylien.
4. Eocan oder altere Tertiarformation. Sie enthalt

etwa 3 bis 10% der noch jetzt lebenden Conchylien.

III. Das Mittelalter der Erde.

Die mesozoische Periode oder die secundaren For-
mationen.

Wahrend des geologischen Mittelalters der Erde wechseln
in mannigfaltiger Reihenfolge Wasser- und Landbildungen;
eruptive Gesteine sind seltener vvie in der kanozoischen oder
palaozoischen Periode, dagegen sind die Meeresgebilde in un-
zahligen Schichten rorhanden. Das organische Leben vervoll-
standigt sich immer mehr; die Herrschaft fiihren die Reptilien.
Wir fassten diese Absatze unter dem Namen secundare Bil-
dungen zusammen und unterschieden von oben nach unten
folgende Gliederung: 1 a) Obere Abtheilung (Gosauschichten),

A)Mittlere „ (Sandsteine),
cJUntere „ (Aptychenschiefer).

a) Obere Abtheilung oder weisser Jura
(Korallenkalk),

b) mittlere Abtheilung oder brauner
Jura (Oolithischer Kalk und Mergel).

c) untere Abtheilung oder schwarzer
Jura (Kalk, Dolomit, Mergel).

6. Jura-Formation

7, Rhatische Formation
( Kossener Schichten,
\ Da,Dachsteinkalk.
Hauptdolomit.

.8. Trias-Formation.-
a)

c)

Obere Abtheilung (Hallstatter Kalk),
mittlere „ (Muschelkalk),
untere „ (Gutensteiner Kalk.
Werfener Schiefer).
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IV. Das Alterthum der Erde.

Die palaozoische Periode oder die primaren For-
mationen.

Das geologische Alterthum ist jener Zeitabschnitt in der
Entwicklungsgesehichte der Erde, in welchem die friiher ge-
bildeten krystallinischenGesteinsmassen vorzuglich durchWasser-
wirkungen zerstort und zu neuen Gesteinen (Conglomerat, Sand-
stein, Schiefer, Mergel, Kalk) umgebildet wurden. Mit der
palaozoischen Periode beginnt die lange Reihe der im Suss-
und Meervvasser auf mechanisehemWege abgesetzten Sediment-
gesteine, in welchen die altesten Pflanzen und Thiere der Erde
eingeschlossen liegen. In den primaren Formationen treten die
ersten Spuren organischen Lebens auf. Die Hauptrolle spielen
wirbellose Thiere aus den Ordnungen der Korallen, Stachel-
hauter, Weichthiere und Gliederfiisser.

Die Gliederung der palaozoischen Periode ist folgende:

9. Dyas-Formation
a) obere Abtheilung
b) untere Abtheilung.

10. Steinkohlen-Formation

11. Devon-Formation

12. Silur-Formation

Ja) obei’e Abtheilung
\ b) untere Abtheilung.
a) obere Abtheilung
b) mittlere Abtheilung
c) untere Abtheilung.
a) obere Abtheilung
b) untere Abtheilung.

V. Die Urzeit der Erde.

Die prozoische Periode oder die primitive Formation.
Die Formationen der Urzeit enthalten j ene krystallinischen

Schiefergesteine, welche aus der Zusammemvirkung von Wasser
und Warme wahrend des Uberganges der Erde aus einem
gliihenden Zustande in einen festen hervorgegangen sind. Die
wahrend der prozoischen Periode thiltigen chemischen Processe
und physikalischen Krafte erzeugten Gesteine, in welchen bisher
keine deutlich nachAveisbaren organischen Reste gefunden
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wurden. Die Gesteine dieser Periode, wie Gneis, Glimmer-
schiefer, Urthonschiefer, Granulit, korniger Kalk, Serpentin
u. s. w. bildeten jene Grundlage, auf ivelcher spater Sediment-
gesteine mit deutlich erkennbaren organischen Resten entstehen
konnten.

Die Primitiv-Formation ist reich an nutzlichen Mineralien
und enthalt insbesondere viele Metalle, Erze und Edelsteine.

1
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Erster Theil.
i.

a) Entvvicklung des Wiener Beckens und des ostalpinen
Kettengebirges.

Die Alpen durchziehen in drei nordlichen und ebenso-
vielen siidlichen Zonen Mitteleuropa von der Kriste des Mittel-
meeres an bis hin zur Donau in einem weiten Bogen, dessen
convexe Seite gegen Norden gewendet ist, wahrend die concave
Siidseite die lombardische Tiefebene und die Adria begrenzt.

In Niederosterreich erstreckt sich der Kern der Alpen,
die Gentralzone, etwa bis zum Wechsel und verbindet sich
mittelst des Rosalien- und Leithagebirges mit der krystallini-
schen Zone (Gentralzone) der Karpaten, so dass uber die Zu-
sammengehorigkeit der beiden grossen Gebirgsziige kein
Zweifel bestehen kann.

Die nachste Zone, die Grauwackenzone, bestelit haupt-
sachlich aus Grauwacke und Thonschiefern mit untergeordneten
Kalkgesteinen und erstreckt sich bis in die Gegend von Sem¬
mering, Schottvvien, Reichenau u. s. w. Sie ist von unbedeu-
tender Breite.

Die zweite Begleiterin, die Kalksteinzone, zieht liings
der Siidbahn bis Mauer und Ober-St. Veit und besteht der
Hauptmasse nach aus lichtgefarbten Kalken.

Die dritte Begleiterin der Gentralzone, die Sandstein-
zone, nimmt den grossten Theil des Wienerwaldes ein und
reicht bis zur Donau, wo sie scheinbar eine kurze Unter-
brechung erleidet. Sie bildet den ausseren Saum unseres
Hochlandes, vom nordlichen Rande bei Konigstetten, Neu-
lengbach und Wilhelmsburg angefangen, bis Hainfeld, Kalten-
leutgeben und Mauer. Sie ist von geringerer Machtigkeit als die
friiheren.
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Aus dieser Schilderung liber den Verlauf der Zoneu
sehen wir, dass etwa in der Richtung der Sudbahn die ob-
genannten Zonen nach und nach verschwinden, und zwar die
Gentralzone zuerst, dann die Schieferzone, dieser zunaehst die-
Kalkstein- und zuletzt die jungste, die Sandsteinzone. Alle
aber tauchen jenseils der Donau in derselben geologischen
Reihenfoige als Karpaten auf, welche aus denselben Gesteins-
massen zusammengesetzt sind wie die Alpen. Es unterliegt.
daher gar keinem Zweifel, dass die zwei geivaltigen Gebirgs-
ziige, Alpen und Karpaten, ein geologisches Ganzes bilden,
und Leiser-, Polauer- und Marsgebirge slellen gleichsam nur
die Verbindung her. Ihre Trennung bei Wien ist, wie der
Gharakter der Gesteinsmasse zeigt, keine geologische, sondern
nur eine mechanisc-he. Dieselbe wurde durch eine grossartige
Dislocation hervorgerufen, wodurch eine Einsenkung der
bis dahin mit den Karpaten in stetigem Zusamrnenhange ge-
standenen Alpen an zwei von Gloggnitz aus divergierenden
Linien entstand. Die westliche der beiden Linien nennen die
Geologen die Thermalspalte des Wiener Beckens; sie
reicht bis uber Wien in einer ziemlich geraden Richtung
hinaus und schneidet die ausseren Zonen der Nordalpen in
einer geraden Linie ab. Jenseits der Donau ist die alpine Sand¬
steinzone des Wienerwaldes durch den Bisamberg vertreten.
dann folgt eine Lučke von etwa 24 km., in welcher tertiares
Hiigelland zu treffen ist; in wei1erer Fortsetzung bei Nikols-
burg in Mahren aber tritt bereits die Sandsteinzone der
Karpaten mit ganz libereinstimmender Streichungslinie auf,
welehe die genaue Fortsetzung der alpinen Sandsteinzone dar-
stellt. Diese Bruchlinie, welche die Alpen zwischen Wien und
Gloggnitz gegen Osten plotzlich abschneidet, stellt einen Quer-
bruch dar, an dem ein Theil der Ostalpen abgesunken ist.
Das ostliche Senkungsgebiet des Wiener Beckens aber, ivelches
sich von Gloggnitz aus liber Hainburg bis zu den Kleinen
Karpaten erstreckt, entspricht einem Langsbruche. Solche
Briiche sind hauptsachlich auf Gebiete der Kettengebirge
beschrankt und erzeugen im Bau der Alpen mehrere ahnliche
Storungen, wie bei Wien. In Gegenden mit vorwiegend horizon¬
talen Schichten treten sie nur vereinzelt auf.

Reste der Kalkzone sind auch am Nordrande des Leitha-
gebirges erhaiten geblieben und zeigen ebenfalls die Verbin¬
dung des nordalpinen Kalkzuges mit j enem der Karpaten an.
Ebenso deutlich lasst sich auch die Gentralzone der Alpen in
ihrem Verlaufe verfolgen. Dieselbe bildet das Rosaliengebirge
bei Wiener-Neustadt und setzt sich als Leithagebirge fort,
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dessen krystallene Schiefergesteine durchwegs jenen des Rosa-
liengebirges entsprechen.

An beiden Einbruchslinien lassen sich Thermalerschei-
nungen als Folgen jener Bruche verfolgen. Als solche werden
an der westlichen Strecke die warmen Quellen von Voslau,
Baden, Modling, Mauer u. a., an der ostlichen die Thermen von
Mannersdorf und Deutsch-Altenburg betrachtet.

Die Ursache dieses Einsturzes ist in der Gontraction zu
suchen, welche die Erde im Laufe der Zeit durch ihre Er-
kaltung erlitt. Die Abkuhlung selbst erfolgt infolge der Warme-
ausstrahlung in den kalteren Weltraum. Da aber die Erde
s eit ihrer Entstehung sich im Zustande einer stets zunehmen-
den Abkuhlung befindet, so muss auch im gleichen Verhaltnisse
ihre Volumsverminderung fortschreiten. Sie legt sich deshalb in
Falten wie dieRinde einesApfels, wenn dessen Inneres zusammen-
schrumpft. Diese bestandige Abkuhlung und Zusammenziehung
erzeugen jene Bedingungen, welche ftir Bodensenkungen und
Gebirgsbildungen erforderlich sind. Die Entstehung der Gebirge,
Einbruche und Spalten stellt nach Dana, Heim und Suess
gleichsam ein Zusammenziehen der festen Erdoberflache oder
eine Verkiirzung des Erddurchmessers dar, welche sich am
besten unter der Voraussetzung erklaren lasst, dass die tieferen
Theile der Erde sich zusammenschieben, wahrend die ausseren
abgekuhlten Partien annahernd ihre alte Ausdehnung behalten
und sich falten, bei grosser Spannung auch brechen 'miissen,
um sich dem verminderten Volumen ihrer Unterlage anzu-
passen. Der horizontale Seitendruek, erzeugt durch die
Zusammenziehung der festen Erdkruste, und das Absinken
von Erdschollen konnen demnach als jene Krafte angesehen
werden, welche unserem Gebiete das gegenwartige Relief ver-
liehen haben.

Infolge dieses Seitendruckes mussten die geologisch
verschieden zusammengesetzten Theile des alpinen Gebietes
eine horizontale Pressung in ostvvestlicher Streichungsrichtung
erleiden, sich aufvvolben, theihveise wohl auch tibereinander-
schieben und bersten, wodurch die auf beiden Seiten der ent-
standenen Bruchlinie betindlichen Gesteinsmassen ziemlich
gleichformig gehoben wurden; langs der Mittellinie traten dann
Gesteine, die friiher in der Tiefe sich befanden, an die Ober-
flache und bildeten jene Centralkette, der sich beiderseits
die durchbrochenen Gesteine in der Reihenfolge ihres geo-
logischen Alters anschlossen. Der Querschnitt senkrecht auf
die ostwestliche Streichungsrichtung, also von Norden nach
Suden (Fig. 1), lasst eine mittlere Kette oder die Central-
Petkovšek, Erdgeschichte Niederosten*eichs. n
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z o n e a aus krystallinischem Gestein erkennen, welche die ur-
spriinglich horizontal abgelagerten Grauvvackengesteine b,
die Alpenkalke c und die Sandsteine d gesprengt, ihre
Schichten, die wir oben als Zonen bezeichneten, emporgehoben,
auseinander geschoben und dabei vielfache Faltungen, ins-
besondere in demveichenSandstein- undMergelschichten, hervor-
gebracht hat. Dieurspriinglich horizontal abgelagerten Schichten
e der tertiaren und quartaren Formationen kamen erst nach
der Entstehung der Alpen zur Ablagerung.

Die das Wiener Becken einschliessenden und durch die
eben geschilderte Faltung entstandenen Gebirge bieten deshalb
im grossen das Bild eines Tuches, welches durch das Zusammen-
schieben in Falten geiegt wurde. Erhebungen und Vertiefungen
reihen sich aneinander und bilden jenes Kettengebirge, welches

Fig. 1. Ideal-Profil der Alpen. a kristallinische Gesteine. 6 Grauwacke.
c Alpenkalk. d Sandstein und Mergel. e tertiare und quartare Bildungen.

die eingesunkene Kalksteinzone an der Donau mit der Stelle
Wien im Centrum einschliesst.

Bei dieser „Faltenlegung” aber wurde der nordliche Alpen-
zug beinahe senkrecht auf sein ostwestliches Streichen zu-
sammengedrangt, nordwarts geschoben und aufgethurmt —
ein Umstand, welcher die Steilheit der Sandstein-Schichten
sowie ihr wellenformiges Auf- und Absteigen unter dem
Gebirgskalke erklaren lasst.

Wenn wir das Auftreten gleichartiger Nebenzonen von
Grauwacke, Alpenkalk und Sandstein an der Aussenseite der
Alpen — der Innenseite, d. h. den Sudalpen fehlt der sym-
metrische Bau — in seinem bogenformigen Verlaufe verfolgen,
so finden wir, dass sich die Gesteine der secundaren und
tertiaren Formationen gerade an alten, festen krystallinischen
Schiefern und Graniten zu Gebirgen gestaut haben, in welchen
die Langserstreckung die Breite uberwiegt. Diese Gebirgsent-
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vvicklung aus relativ juagen Ablagerungen kann als Beweis
angenommen werden, dass die mit der Gentralkette parallel
verlaufenden nordlichen und sildlichen Ivalkalpen verhaltnis-
massig in spaten Perioden entstanden sind. Das bis zur Donau
reichende und zwischen Passau und St. Polten sich erstreekende
bohmisch-mahrische Massiv aus Urgestein kann als jener alte
und feste Grundstock der Erdkruste angenommen werden, an
\velchem die jungeren Gesteine, wie Kalk, Mergel, Sandstein
u. a. beim Zusammenziehen der festen Erdrinde Widerstand
gefunden und sich deshalb in Falten gelegt haben (Fig. 2). Die
Emporvvolbung der horizontal abgelagerten secundaren und
tertiaren Schichten wurde um so maehtiger, je grosser der
von den Urgesteinen der primitiven Formation erzeugte
Widerstand war. Wo aber dieser hemmende Einfluss fehlte.
da machte sich sofort die Wirkung der krystallinischen Gesteine

Fig. 2. Gebirgsentvvicklung der Ostalpen. a die tertiaren und secundaren
Formationen des ostalpinen Gebietes. b die Primitiv-Formation des

bdbmisch-mahrischen Massivs.

auf die Ausbreitung der jungeren Gebirge geltend. Zwischen
St. Polten und Wien fehlen diese alten Grundpfeiler, sofort
rnachen die letzten Auslaufer der Alpen eine auffallende Bie-
gung nach Nordost, indem ihr ostwestliches Streichen in ein
nordostliches ubergeht. Aus diesem Grunde nehmen nun die
Alpen bei Wien die Richtung der Karpaten an.

Grossere Biegungen und Faltungen konnten auch hier nur
zu einer Zeit erfolgen, tvahrend vvelcher der festen Erdrinde
noch eine grossere Biegsamkeit innewohnte.

Die erste fimporwolbung:, erfolgt zu jener Zeit, aus
vvelcher sich noch keine deutlichen Špur en organischen
Lebens erhalten haben, bildete einen langgezogenen Riicken
aus Gneis und Glimmerschiefer. Um diesen, vielleicht aus
dem Meere emporragenden Gebirgsriicken lagerten sich die
altesten Triimmergesteine ab, aus vvelchen nach und nach
durch Druck und Warme die altesten Schiefergesteine der
Silurformation oder Grauvvackenzone hervorgiengen. Von den
nachstaltesten Ablagerungen erreicht nur die Steinkohlen-

2 *



20

formation in einer ganz geringen Erstreckung zwischen Semme¬
ring und Gloggnitz das Becken.

Etwas bekannter sind die Veranderungen wahrend der
mesozoischen Zeit. Die grossartigen Kalkmassen aus dieser
Zeit deuten darauf hin, dass wahrend dieser geologischen
Periode ein allmahliches und continuierliches Sinken eines grossen
Theiles unseres Gebietes stattfand und daher die Gesteine
der Trias, der rhatischen und Juraformation einen
aus!gesprochenen Tiefseecharakter tragen. Eine Aus-
nahme machen die sogenannten Grestener Schichten des
Jura, deren Ablagerungen Landpflanzen enthalten, welcher
Umstand auf eine partielle Bodenerhebung wahrend des
mesozoischen Zeitalters schliessen lasst.

Wahrend das ostalpine Gebiet zur Zeit der Triasperiode
bis zur Kreidezeit in seiner ganzen Ausdehnung ununter-
brochen vom Meere bedeckt war, lag das herzynisch-sude-
tische zvveifellos trocken; nur die Gentralzone (das Urgebirge)
der Alpen ragte vielleicht als ein zusammenhangender schmaler
Landstreifen oder als inselformigesGebirgeaus dem mesozoischen
Meere empor. Die Ablagerungen aber, welche die Kiiste dieses
weitausgedehnten warmen Meeres andeuten, konnen nur als
Riffbildungen gedeutet werden.

An der Bildung dieser Riffe, die wir heute als Trias-
kalke bezeichnen, betheiligten sich nicht nur kalkige Geruste
der Korallenthiere, sondern auch allerlei Kalksande organischen
Ursprunges. Ein grosser Theil dieses durch die Thienvelt er-
zeugten Kalksandes wurde durch den heftigen Wellenschlag
an die Aussenseite des Riffes getragen und an den Abhangen
als eine Art Schuttkegel abgelagert, wahrend der andere
Theil in weit grosserer Entfernung von der Meereskuste als
Sedimentgestein der Tiefsee zum Absatz gelangte. Das
an dem Kustenriff zuriickgebliebene Material vermengte sich
auch mit dem dem Meerwasser zugefiihrten Sande und forderte
dadurch das Grosserwerden der Kiiste. Auf diese Art entstanden
wahrend der Trias und des Jura Tiefseebildungen und
Kiistenbildungen; zu den letzteren gehoren die oben er-
wiihnten Grestener Schichten, welche mit ihren Versteinerungen
und Landpflanzen deutlich auf die Nahe eines Festlandes hin-
weisen. Heute finden wir die Tiefenablagerungen der Trias- und
Juraformation zu Hochgebirgen aufgethurmt. Der Grund dieses
erdgeschichtlichen Vorganges liegt, wie bereits ausgeftihrt
wurde, in jener gebirgsbildenden Kraft, welche den trocken
gelegten Meeresgrund durch Abkiihlung und Kleinenverden
der Erdrinde zusammenschiebt und zu Kettengebirgen faltet.
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Das alteste Gestein dei' Trias ist ein sandiger und
versteinerungsarmer Schiefer (Werfener Schiefer) und scheint
die alteste Kiistenbildung des mesozoischen Meeres darzu-
stellen. Heute bildet er saftgrune Gehange am Fusse der hoch-
emporragenden Felsmassen, wahrend andere jungere Gesteine,
wie die in dem Tiefseewasser entstandenen Kalke und Dolomite
den eigentlichen landschaftlichen Gharakter der Alpenwelt
reprasentieren. Das charakteristische „alpine Aussehen” tritt am
deutlichsten nur bei sehr reinen und thonarmen kalkigen und
dolomitischen Gesteinen auf, weil nur diese eine besondere
Neigung zeigen, schroffe Wande zu bilden. Doch sind alle diese
fur die Alpenwelt so wichtigen Triasgesteine keineswegs eine
urspriingliche Erscheinung, sondern ein Zerstorungswerk des
alles nivellierenden Wassers.

Gegen Ende der mesozoischen Periode (wahrend der
Kreidezeit) fand in den Ostalpen eine allmahliche Erhebung des
Bodens statt, Avahrend am Ende der Kreidezeit abermals das
Meer in die Ostalpen, wenn auch nur in Form von schmalen
Meeresarmen, eindrang. Die Ablagerungen aus dieser Zeit
\verden Gosau-Schi chten genannt und konnen als Aus-
fullungsmassen von Mulden und Thalern in den Trias- und
Juragebirgen betrachtet werden. Dieselben gelangten in der
Neuen Welt Avestlich von Wiener-Neustadt besonders gut zur
Entvvicklung. Man fand hier stellemveise auch Landpflanzen
und Alpenkohle, welche Funde auf sumpfige Strandniederungen
an den Randern jener Meeresbucht schliessen lassen, aus
vvelcher unser Becken hervorgegangen ist. Die Gosaubildungen
bestehen bereits aus Sandsteinen und Gonglomeraten der
alpinen Trias- und Juragesteine, die nur durch das Stissvrasser
in die Meeresbuchten gebracht wurden.

Zur Kreidezeit hatten die nordostlichen Auslaufer dei
Alpen nahezu dieselbe orographische Gestaltung, Avelche sie
uns heute darbieten. Aus dem Kreidemeere, welches bereits
die tiefen, heute als Thaler sich reprasentierenden Einsenkungen
tiberflutet hatte, ragten insbesondere in den grosseren Aus-
,weitungen die niedrigen Berge als grossere und kleinere
Eilande hervor, wahrend die Kreideschichten die tiefen Ein-
schnitte der bis nach Wien reichenden Alpen ausfiillten. Nach
dem Abfluss des Kreidemeeres aber wurden die damals Aveit-
ausgedehnten und machtigen Kreideablagerungen nach und
nach durch Gevvasser zerstort und beinahe ganzlich abgetragen.
Daher kommt es, dass Avir heute in den nordostlichen Alpen
die Gosaugebilde nur mehr in geringer Verbreitung und stets
zersttickelt fmden.
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Zu Anfang der Tertiarperiode begannen die nordlichen
Kalkalpen sich zu heben, wobei die secundaren und tertiaren'
Sandsteine, Kalke und Mergel zusammengepresst und empor-
gehoben wurden. Die letzte Aufrichtung fand am Ende der
Tertiarzeit oder wahrend des Miocans statt. Wenn wir aus
alterer Zeit keine kettenartigen alpinen Gebirge finden, so er-
klart sich das durch die unablassige Wirksamkeit des Wassers,
welches die verhaltnismassig weichen Gesteinsraassen zerstort
und im Laufe der Zeit abgetragen hat. Auch die Gebirge bei
Wien waren vielleicht einmal hoher als jetzt. aber die stetig
nivellierende Thatigkeit des Wassers hat wahrscheinlich einen
Theil der hohen und aus weichem Material zusammengesetzten
Spitzen abgetragen, so dass wir heute nur noch Ruinen von
ehemals stattlichen Kettengebirgen vor uns sehen, die noch
immer in unablassig fortschreitendem Zerfalle begriffen sind.
Dass auch die Berge der Kalk- und Sandsteinzone des Wiener
Waldes hoher waren und dass viele von ihnen nicht nur durch
die Senkung an Bruchlinien, sondern auch durch die rastlos
arbeitenden und zerstorenden Krafte der Er o si o n theils
niedriger gemacht, theils ganzlich abgetragen vrarden,
beweisen die riesigen Geroll-, Tegel- und Sandmassen des
Wiener Beckens, welohe sammtlich den nachsten Gebirgszugen
der Alpen und dem bohmisch-mahrischen Massiv entnommen
wurden.

Die kolossalen Gebirgstrummer und Schutthalden in den
Niederungen sind demnach nur ein sichtbarer Beweis, dass
gewaltige und stetig wirkende Krafte nich! nur Gebirge zer-
storen, sondern auch ganzlich abtragen konnen.

Infolge der horizontalen Zusammenschiebung der verhalt¬
nismassig weichen Gesteine der mesozoischen oder secun¬
daren Periode einerseits und infolge des fruher erorterten
Absinkens von Schollen der Erdmasse an den Bruchlinien
anderseits entstanden Buchten, welche sich mit Wasser
fullten. Die Bildung derselben fallt vorzugsweise in die mittlere
Tertiarzeit. In diese Meeresbuchten griff nun das tertiare Meer
mit seinem tropischen und subtropischen Charakter ein ; jedoch
dauerte der Einfluss dieses warmen Wassers auf das Becken
und die Meeresbuchten nicht lange, denn bald trat an seine
Stelle ein Wasser von ganz anderem Charakter. Die Grunde
dieses raschen Wechsels lassen sich mit Sicherheit nicht an-
geben, sondern wir konnen aus den zuruckgebliebenen Fossilien
nur schliessen, dass eine derartige Veranderung in der Meeres-
bedeckung thatsachlich vor sich gegangenist. Daszweite mittel-
tertiare Meer war alier Wahrscheinlichkeit nach von langerer
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Dauer, verschwand aber auch aus dem heutigen Wiener Becken
und Susswasser trat an seine Stelle.

Nun vollzog sich neuerlich ein Hebungsprocess, demzu-
folge auch die letzte Wasserbedeckung verschwinden musste.
Die Zeit, wahrend welcher die Trockenlegung unseres Beckens
vollzogen wurde, lasst sich mit Sicherheit nicht feststellen;
bekannt sind uns nur die drei Wasserbedeckungen, sowie
deren scharf ausgepragte Ablagerungen, die in den nachsten
Bildern erortert werden sollen.

Dieser letzte grosse, allmahlich vollzogene Hebungsact
ist sicherlich einer der wichtigsten und pragnantesten Vorgange
in der Entstehungs- oder Bildungsgeschichte des Wiener
Beckens und dessen Umgebung; er ist es, der die gegemvartige
orographische Gliederung des Wienerwaldes bedingte und
dem Lande seine jetzige Gestaltung verlieh.

b) Das Tullner Becken.

Die Erdgeschichtsforscher unterscheiden in dem grossen
Wiener Becken zwei durch ihr geologisches Alter wesentlich
verschiedene Theile: den alpinen (inneralpinen) Theil,
welcher sich von Gloggnitz aus uber Wien und die Donau
langs der March nach Mahren erstreckt, und den ausser-
alpinen, welcher sich zwischen dem ausseren Rande der Alpen
und dem Manhartsgebirge bis liber St. Polten ausbreitet. Das
rechte Ufer wird auch als Tullner Feld bezeichnet, wahrend
das Tinke im Volksmunde haufig den Namen Wachrain oder
Wagram fiihrt. Das Kahlengebirge und der Bisamberg bilden
die Grenze.

Die ausseralpine Bucht (das Tullner Becken), welclie
hier in Betracht konunt, war bereits tief in dem bohmisch-
mahrischen Massiv eingeschnitten, bevor noch die alpine (das
eigentliche Wiener Becken) sich fiir das Einstromen des Meer-
wassers geeignet zeigte. Der Einsturz der alpinen Kalkzone
erfolgte somit zu einer Zeit, wo das gegenwartige Tullner
Becken schon langst mit Meerwasser gefullt war. Das hohere
Alter dieses Theiles des grossen Beckens beweisen einerseits
das Vorkommen von Sandsteinschichten mit Nummuliten,
die schon A. Boue zu den alteren Ablagerungen des Tertiars
zahlte, ferner marine Tegel- und Sandschichten mit alteren
Fossilien, als jene des eigentlichen Wiener Beckens, und
schliesslich das auffallende Zuriicktreten aller jener jungeren
(neogenen) Tertiarablagerungen, welche hauptsachlich die
inneralpine Bucht ausfiillen; die Leithakalke fehlen dem Tullner
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Becken ganzlich, wodurch der Altersunterschied redit klar
hervortritt.

Die tiefsten Ablagerungen bestehen tlieils aus Siisswasser-,
theils aus marinem Schotter, Sand. Tegel und Gonglomerat.
worin wieder Mergelschiefer und Sandstein vorwalten, vvahrend
kalkige Gesteine nur selten und untergeordnet auftreten. z. B.
auf demWaschberg undMichelsberg (Fig. 3). Audi dem Leithakalk
ahnliche Korallengebilde sind an den Randern dieses Beckens
nirgends zu finden.*)

Die im Tullner Becken, insbesondere in der nordlichen
Umgebung von Stockerau auftretenden petrefadenarmen,

ic
O
M

Fig. 3. a Aluvium. b diluvialer Schotter und Loss. c Mergel und Sandlagen.
d Conglomerat. e grober Sandstein. f Mergelkalk der alteren Kreide.

g Wiener Sandstein.

thonigen oder sandigen, hie und da auch conglomeratartigen
Ablagerungen mit Fischschuppen, die man oft als
Schlier bezeichnet, bilden haufig gegen die Grenze des
Wiener Sandsteines ziemlich steil geneigte Schichten, welches
Verhaltnis besonders an der Stidgrenze des Beckens zwischen

*) Die tertiaren Sand-und Tegelschichten zwischen Freis chling und
Breiteneich, die Sandschichten von Loibersdorf. Gerersdorf und En-
gelsdorf (zwischen Horn und Eggenburg), ferner die Leithakalke von Eggen-
burg, Reinprechtspolla, KI. Meiseldorf, Gauderndorf, Rafings
und Mailberg, die ganz analoge Ivorallenriffe bilden, wie jene der alpinen
Bucht, konnen schon wegen der orographischen Verbreitung nicht den
Ablagerungen des Tullner Beckens zugezahlt werden. Einzelne Glieder nie
z. B. die Leithakalke, schliessen sich vielmehr an die marinen Schichten
der alpinen Bucht an und scheinen gleichen Alters zu sein wie die Leitha-
kalke des Wiener Beckens.
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St. Andra bis Judenau und noch weiter charakteristisch
erscheint (s. Fig. 3 pag. 24).

Den Untergrund des ganzen Beckens bildet meist ein verstei-
nerungsarmer Te gel, der in einigen tiefen Einschnitten wie bei
Pettendorf, bei Grab, bei Haselbach, dann bei Niederfellabrunn
und an den Bachen und Fliissen zutage tritt. Derselbe ist
meist sehr verhartet, von blaulicher Farbe, deutlich geschichtet,
dem Mergel nicht unahnlich und zeigt eine bedeutende Machtig-
keit.

So besteht z. B. der kleine Hiigel, auf Avelchem die Kirche
von Oberrohrbaeh steht, aus dem mergelartigen Te gel. An
den Bachen ist dieser Tegel aufgeweieht, sonst wird er infolge
seines Sand- und Kalkgehaltes erst nach langem wiederholten
Behandeln mit Wasser plastisch und wasserdicht. Nicht selten
findet man in den machtigen Tegelschichten Zwischenlagen
von mildem Sandstein. Die haufigsten Versteinerungen, die er
fuhrt, sind Foraminiferen- und Chondritesarten. Ueber dem
mergeligen Tegel liegen theils Sandschichten, die partienweise
in Sandstein iibergehen, theils Belvedere-Schotter, welcher
hie und da inselartig mit Loss iiberdeckt ist. Ohne Lossdecke
ist der Boden unfruchtbar, und der Landmann bezeichnet ihn
dann als „Haslend”. Die trichterformigen Graben und die alten
Wasserlaufe im Schotter entstanden durch Auswaschungen.
DerartigeBodenvertiefungen haben meist einen tegeligen Unter¬
grund, bleiben darum constant feucht, Aveshalb sie als iippige
Wiesen vom Landmann sehr geschatzt Averden.

Nordostlich von Stockerau erheben sich der Waschberg
und Michelsberg, von Avelchen sich mehrere Hugelreihen aus
Wiener Sandstein in nordostlicher Richtung fortsetzen. Die
Gipfel der genannten Berge bestehen der Hauptmasse nach
aus gelblich-grauen, krystallinischen und deutlich geschichteten
festen Ivalksteinen, Avorin mehrere Fossilien, Avie Cypraea,
Natica, Perna, Nautilus, Alveolina und mehrere Polypenarten
vorkommen, Avelche dem alpinen Theile des Wiener Beckens
fremd sind. Besonders haufig treten hier die Nummuliten und
Orbituliten auf, die fur eocan erklart Averden. Die zum Theile auf-
rechten, zum Theile stark geneigten Kalkschichten fallen unter
einen Aveissgrauen Mergel, Avelcher Fischzahne fiihrt. Denselben
eocanen Gharakter zeigen auch die Sand- und Mergelschichten,
Avelche das Tullner Becken ausfiillen. Die Kalkschichten des
Waschberges und Michelberges sind demnach analoge Kiisten-
riffbildungen in der ausseralpinen Bucht, Avie die Leithakalke
in der alpinen, nur sind sie eines alteren erdgeschichtlichen
Datums.



Diese Betrachtung fiihrt zu dem Schlusse, dass, als die
eoeanen Schichten des Tullner Beckens abgelagert wurden.
der alpine Theil des Wiener Beckens noch nicht vorhanden war,
sondern es habe in diesem Gebiete ein iiber das Niveau der
Wasser gelegenes Festland bestanden, worauf sich Torfmoore
und Braunkohle, also Siisswassergebilde, welche durch eine
reiche Saugethierfauna charakterisiert sind, bildeten. Erst nach
der Ablagerung der eoeanen Schichten im Tullner Becken
sank allmahlich der alpine Theil ein und tulite sich erst mit
^alzigem, spater mit brackischem Wasser und mit jiingeren
(neogenen) Sedimenten, wobei die Leithakalke als Korallenriffe
wahrend des Einsinkens zu einer ausserordentlichen Machtig-
keit anwuchsen. Die Leithakalk erzeugenden Thiere und Pflanzen
konnten in der ausseralpinen Meeresbucht nicht zur Entvvick-
lung gelangen, weil die beiden Meerestheile entweder durch
den innigen Anschluss des Bisamberges an das Kahlengebirge
vollstandig voneinander getrennt waren, oder sie hiengen nur
durch schmale G anale zusammen, in welchen sich die Brandung
nicht fortsetzen konnte.

Die Wogen der ausseralpinen Meeresbucht, welche sicher-
lich mit anderen westlich gelegenen Meerestheilen langs des
heutigen Donaulaufes in Verbindung stand, schlugen etwa
50 Meter, wie sich dies an den alten Korallenriffen des Wasch-
berges deutlich erkennen lasst, iiber der Spitze unseres heutigen
Stefansthurmes aneinander. -— Die Zeit, in welche die Bildung
dieses Binnenmeeres talit, bezeichnen die Geologen als die
altere oder eocane Tertiarperiode.

II.

Die vvichtigsten Lagerungsformen im Wienerwalde.
Am Rande des Wiener Beckens gegen das Wienerwald-

gebirge und weiter im Siiden gegen die Auslaufer der Kalk-
alpen kann man in Steinbruchen oder an nackten Felswanden
iiberaus augenfallige Storungen im Bau der geschichteten
Gesteine beobachten, welche Storungen vorzugsweise dem
Zusammenschrumpfen der testen Erdkruste zuzuschreiben sind.
Die Schichten, die hier zutage treten, sind in ihrer Maehtig-
keit sehr schwankend, denn es gibt deren, die nur wenige
Centimeter, nicht selten aber auch solehe, die iiber 1 Meter
machtig sind. Alle jedoch zeigen eine plattenformige Ueber-
einanderlagerung der Gesteinsmassen. Jede kann als das Product
eines Absatzes oder einer Ablagerung in einer bestimmten Zeit
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angesehen werden und tritt nur dort deutlich hervor, wo kleine
Unterbrechungen oder Aenderangen des Ablagerungsmaterials
eingetreten sind. Ursprunglich sind die meisten Schichten
horizontal abgelagert worden und nur an dem unmittelbaren
Beckenrande mogen sie zuweilen schon anfanglich unter einem
Neigungswinkel bis 30° abgesetzt worden sein. Wo man aber
auch hier starkere Neigungen vorfmdet, da kann stets eine
nach der Ablagerung des Schichtenmaterials stattgefundene
Storung vorausgesetzt werden.

Wo die Banke durch ebene Sehichtungsflachen geschieden
sind, da erscheint das Gestein aus lauter Platten zusammen-
gesetzt und liefert beim Zerschlagen plattenformige Bruchstiicke.
Die Platten erstrecken sich selten sehr weit und nie durch
die ganze Gebirgsmasse hindurch, wenn diese von einiger

Fig. 4. Auf den Kopf gestellte und concordante Schichten. a VViener Sand-
stein. b Kalkmergel. c Mergelschiefer.

Ausdehnung ist, sondern sie enden in der Masse, d. h. sie
keilen aus und beginnen von neuem wieder.

Infolge der Faltung und Zerknickung zeigt das weiche
Absatzgestein selten eine gleichformige horizontale Uber-
lagerung und Auflagerung, sondern dasselbe ist sehr verschieden
geschichtet.

Auf dem Bisamberge und auch auf der Strecke zwischen
Nussdorf und Greifenstein fmdet man beinahe senkrecht
gestellte Schichten, deren Verflachen nahezu 90° betragt. Man
nennt sie „auf den Kopf gestellt” (Fig. 4). Concordante
Schichten, d. h. Sehichtensysteme, welche in paralleler Lage
tibereinander folgen (Fig. 5), treten haufig auf, noch haufiger
aber trifft man Schichtencomplexe, welche an andere an-
gelehnt sind, aber nicht parallel (Fig. 3). Man fmdet
ferner Gesteinslagerungen, die in ihrem Verlaufe eine B i egu n g
oder Wolbung nach aufvvarts zeigen und den soge-
nannten Schichtensattel bilden. -Analoge Biegungen nach
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abwarts, Mulden genannt, gehoren ebenfalls nicht zu den
Seltenheiten. Manchmal erscheinen Sattel und Mulden in ein
und demselben Schichtensysteme so aneinander gereiht. dass
daraus eine wellenformige Anordnung hervorgeht. In diesen
sattel- und kuppelformigen Faltungen sind die vorzuglichsten
Motive zur Gebirgsbildung zu suchen (Fig. 2 pag. 19). Die Ober-
flache der gebogenen Schichten ist hie und da durch die
Thatigkeit des Wassers abgetragen worden, wo.durch die soge-
nannten Luftsatte 1 (Fig.5) entstanden. Manchmalbemerkt man,
wenn man einzelnen Lagerungen nachgeht, dass die Continuitat
eines Schichtencomplexes durch einen Sprung oder eine
Spalte unterbrochen ist, und die ursprimglich im Zusammen-
hange gestandenen Schichten erscheinen so voneinander ab-

jedoch zum Theile abgetragene Schichten (Luftsattel).

geschnitten, dass der eine oder auch mehrere Theile davon
bald hoher, bald tiefer zu liegen kommt. Auch diese
Storungen, Dislocationen (Verwerfungen) genannt, sind im
Wienerwaldgebirge keine Seltenheit. Die Grosse dieser Niveau-
verschiebungen ist sehr verschieden. Oft. sind ganze Abhange
durch die Dislocationsspalten aus ihrer normalen Lage verriickt.
An steilen Bergabhangen uberbiegen sich manchmal die
Schiehtenkopfe derartig, dass die ursprunglich liegenden Schich¬
ten zu scheinbar hangenden werden; die Schiehtenkopfe neigen
sich dabei in der Richtung des Abhanges.

Dies sind die wichtigsten Lagerungsformen jener Gesteine,
welche das Wiener Becken theihveise einschliessen. Diesen
Storungen, deren Ursache bereits erortert wurde, kommen zu-
nachst die Rutschungen, die aber in einem spiiteren Bilde
besprochen werden sollen.
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III.
Bodenveranderungen durch Wasserwirkungen.

1. Wasserwirkungen im Wiener Becken.

Wenn man sich mittelst einer kartographischen Darstellung
die nordostlichen Alpen unseres Gebietes wahrend der secun-
daren oder tertiaren geologischen Epoche vergegenvvartigt,
so nehmen dieselben einen sonderbaren Charakter an: Sie
erscheinen von Meeresarmen nach allen Richtungen durch-
schnitten und losen sich in eine Menge von kleinen Inseln und
Meeresbuchten nach Art der jetzigen norwegischen Khste auf.
Die zerstorenden Wirkungen des Wassers, Frostes und Eises
aber schnitten schon damals in die gefalteten Abhange der
das Becken einschliessenden Gebirge das heutige Relief hinein,
welches im Laufe der Zeit vielfach modificiert wurde.

In jenen Engen aber, welche die Meerestheile verbanden,
war bereits ein grosser kiinftiger Strom, der nach dem Zuriick-
treten der Meere zum Aufnehmen der einmundenden Gewasser
bestimmt war, gewissermassen vorgebildet, und in ihnen
flossen die Wassermassen der hoher gelegenen Binnenmeere
gegen die niedrigen ab. Alle Theile des Stromgrundes lagen
damals in hoherem Niveau, die Wasser fluteten selbst in den
Engen langsam und breit dahin und dehnten sich unterhalb
derselben zu umfangreichen Seespiegeln aus. In den letzteren
musste eine sehr bedeutende Verdunstung stattgefunden haben,
infolge dessen war auch die Nothwendigkeit eines Abflusses
viel geringer. Ein Durchbruch zwischen dem Leopoldsberg
und Bisamberg war damals uberflussig; denn die weit ausge-
breiteten Wassermassen oberhalb Wiens, die wahrend der
Tertiarperiode in der wiirttembergischen, bayerischen und ober-
osterreichischen Ebene kleine Meere bildeten, verloren durch
die Verdunstung reichlich, was ihnen durch die damals sehr
reichen Niederschlage im Gebiete zugefiihrt wurde.

Wahrend im Laufe der Jahrtausende mannigfaltige Sen-
kungen und Erhebungen an der Oberflache infolge der
Zusammenziehung des Erdkorpers stattfanden, zogen sich die
Binnenmeere, welche langs des gegenwartigen Donaulaufes als
grossere Becken sich ausbreiteten, der Reihe nach zuriick. Die
ringsum einmundenden Bache und Fliisse trugen das Material
herbei, um die Meere seichter zu machen und deren Aus-
trocknung vom Rande gegen die Mitte zu befordern. Je reich-
licher die Zufuhr an Schlamm und Sand sich gestaltete, desto
rascher wuchs ein festes Land aus dem Meere. Die von den
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Gebirgen kommenden Bache und Fliisse concentrierten sich
immer mehr und mehr und begannen in schon angeschivemmten
Gebieten Bette auszutiefen, schafften die fur eine regelmassige
Stromentwicklung vorhandenen Hindernisse hinweg und ver-
schmalerten somit das Gerinne der bereits streifenartig ge-
wordenen Binnenmeere derartig, dass sie nur mehr einem
gewaltigen Strome glichen.

Der zwischen Kahlenberg und Bisamberg vorhandene Danim
konnte den hochgehenden Fluten nicht mehr widerstehen; er,
der durch Jahrtausende die gewaltigen Meereswogen zuruck-
hielt, sturzte Stiick fur Stiick ein, plotzlich aber nahm ihn
eine Hochflut ganz weg, die Wassermassen sturzten mit
einer kolossalen Gewalt in das noch tiefer gelegene Meeres-
becken, in das heutige Marchfeld, bereiteten da mit vereinten
Kraften den Durchbruch bei Hamburg vor und gaben somit
den Impuls zur Vereinigung des Tertiarmeeres im Wiener
Becken mit dem grossen pannonischen Meere.

Die ganze Reihe von kleinen Meeren und Seen, welche
in der Richtung des gegenwartigen Donauiaufes lagen, verloren
nach und nach immer mehr an Breite und drangten sich stets
tiefer in den schmal gewordenen Rinnen zusammen, wobei
sie an Geschwindigkeit der Stromung gewannen, um dann
umso leichter die ihren Lauf hemmenden Hindernisse zu
verdrangen.

In den Ablagerungen, welche zu verschiedenen Zeiten
\vahrend der Neogenperiode stattfanden, lassen sich mehrere
Arten von Schichten oder Stufen unterscheiden.

Beziiglich des Wiener Beckens ergeben sich aus den
vielen Beobachtungen drei Stufen, welche in typischer Ent-
wicklung auftreten. Die tiefste derselben ist durch eine Fauna
von subtropischem Charakter ausgezeichnet, die heute in der
gemassigten Zone nicht mehr existiert. Da sie weitaus vor-
wiegendaus marinen Ablagerungen (Tegel, Sand, Conglomerat
und Leithakalk) besteht, so wird sie als marine Stufe be-
zeichnet. Man fmdet in den marinen Absatzen zahlreiche Arten
von Meeresgeschopfen, deren Charakter mit j enem der heutigen
Mittelmeerfauna ubereinstimmt. Aus diesem Grande ist fur
diese Stufe auch die Bezeichnung „mediterran” ziemlich ge-
brauchlich.

Auf die dariiber gelagerte zweite Stufe, welche vorwaltend
aus sandigen Gesteinen und Kalken mit Cerithien besteht und
in \yelcher der Tegel nur untergeordnet auftritt, hat sich
bereits der Einfluss des einstromenden kalten Wassers geltend
gemacht. Die Thierwelt stimmt mit jener der gleichwertigen



Bildungen Ungarns und Sudrusslands uberein. Dieses mittlere
Glied der neogenen Bildungen nennt man daher die sarma-
tische oder Gerithienstufe.

Als Ursache des Braekischwerdens wird von einigen Geo-
logen die Hebung des Bodens angesehen, indem sie annehmen.
dass die Menge des Salzwassers dadurch bedeutend geringer
wurde, wahrend der Zufluss des Siisswassers infolge der
grosseren Niederschlage sich mehrte. Dieser Umstand musste
daher eine bedeutende Veranderung beziiglich der Zusammen-
setzung des Wassers und hiermit auch auf den Charakter
der Meeresfauna hervorgebracht haben.

Andere genaue Kenner dieser Stufe verlegen die Ursache
des Brackischwerdens dieses Urmeeres auf die Existenz abge-
scblossener, isolierter Binnenmeere, welche nach Art des
heutigen Schwarzen Meeres oder des Mittelmeeres nur durch
einen engen Ganal mit dem Ocean in Verbindung standen.
Sie stiitzen ihre Begrundung auf die bekannte Thatsache, dass
die grossen Meere sich in einem stetigen Kreislaufe befmden,
indem das warme Wasser des Aequators fortwahrend nach
den Polen stromt, wahrend umgekehrt die Polarwasser sich in
der Tiefe wieder langsam gegen den Aequator bewegen. Diese
continuierliche Erneuerung des Wassers bewirkt, dass dem
animalischen Leben auch in der Tiefe der unentbehrliche
Lebensunterhalt, die atmospharisehe Luft, zugefiihrt wird. In
einem abgeschlossenen Meeresbecken, wie etwa das Wiener
Becken einstens gewesen ist, fmdet eine solche fiir die Thier-
\velt nothwendige Girculation und Nahrungszufuhr nicht statt.
Die unmittelbare Polge eines solchen stehenden Wassers in
grossen Tiefen ist, dass die Organismen dieser abgeschlossenen
Seebecken im Vergleiche mit jenen der offenen Wasser auf-
fallend verkummern. Zu dieser Thatsache gelangte man durch
das eingehende Studium der Meeresfauna des Schwarzen
Meeres; denn wie in den sarmatischen Ablagerungen des
Wiener Beckens, so fmdet man auch heute noch im Schwarzen
Meere das charakteristische Zuriicktreten der Korallen, Strahl-
thiere, Moosthiere, Ruderschnecken, Armfiisser, Kopffusser, Hai-
fische und Rochen. Hier und dort erscheint die Fauna auf eine
beschrankte Anzahl mariner Conchylien reduciert und es treten
solche auf, welche derselben einen brackischen Gharakter
verleihen.

Der Wechsel konnte schliesslich auch dadurch verursacht
rverden, dass die Verbindung des Wiener Tertiarmeeres mit
den warmen Fluten des Mittellandischen Meeres theils durch
Hebung des Landes, theils durch, marine Ausfiillungen des



32

Beckens abgeschnitten wurde und dass die Wasser des nord-
lichen Asiens, welche die kalte asiatische Meeresfauna auch
in dem Wiener Becken ausbreiteten, uber das sudliche Russ-
land bis in die Gegend von Wien einbrachen. Auf diese Weise
konnte sich der Einfluss des eingestromten kalten Siisswassers
aueh hier geltend machen. Es traten dann Thierformen auf.
die einen brackischen Charakter aufweisen und daher mit
jenen von Ungarn und Sudrussland ubereinstimmen.

Das oberste Glied der Meeresablagerungen reprasentiert
im Wiener Becken schon Absatze mit einer neuen Thierwelt,
welche bereits in einer ausgesussten Meeresbucht zur
Entwicklung kamen. Gleichzeitig zeigte sich auch, wie bereits
erwahnt wurde, der Einfluss eines grossen Stromes, und viele
Seethiere, welche Susswassernicht vertragen, mussten aussterben.

Wahrend der Diluvialperiode und noch mehr nach der-
selben liefen die Gewasser in den neuentstandenen Rissen

Fig. 6. Terrassen-Profll der Donau unterhalb Krems. W=Wagram
(diluviales Hochufer). D = diluviales Flutbett, AB = Inundationsgebiet

(Flutbett) der Gegemvart. F= gegenwartiges Flussbett.

und Kluften ab, das Wasserbecken entleerte sich nach und
nach und nur ein machtiger Strom blieb zuriick. Der Uranfang
desselben fiel zwar noch in die Tertiarperiode, weil schon
damals ein Verbindungseanal eine Reihe von kieinen Meeres-
becken und Seen langs der jetzigen Donau verband. Dieselben
drangten sich jedoch erst spater in schmalen Betten immer
mehr zusammen, vrodurch nicht nur der Abfluss befordert.
sondern auch die Geschwindigkeit des Stromes vergrossert
wurde. Je mehr also der neue Strom an Lange und Ge-
schvvindigkeit zunahm und je machtiger er durch das Zu-
stromen der in gleicher Weise ge'bildeten Nebenflusse wurde,
desto rascher vollzog sich der Abflussprocess.

Auch die aus der Tertiarzeit zuriickgebliebenen kieineren
Gebirgsseen flossen nach der Zerreissung der sie einengenden
Damme entweder ab, oder sie verschwanden in kiirzerer oder
langerer Zeit durch Versandung und Verschlammung. In dem-
selben Grade also wie die alten Buchten des tief in die Alpen
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eingreifenden sudeuropaisclien Tertiarmeeres sich zuriick-
zogen, nahmen auch die djmamischen Wirkungen des machtigen
Stromes an Intensitat zu. Es sind daher die wichtigsten Ver-
fmderungen wahrend der jiingsten geologischen Periode wohl
jene, vvelche die Wasserlaufe der Donau erzeugten.

Durch die zerstorende Thatigkeit des Donaustromes
vvahrend der Diluvialzeit entstand auch der fruher genannte
,,Wagram”. So heisst die gegen das Donauthal sich senkende
terrassenartige Hiigelreihe von Stockeraubis Krems, imvveiteren
Sinne auch die vorgelagerte Ebene bis zum Strome. d. h. das
alte Flussgebiet desselben (Fig. 5). Die zerstorende Wirkung des
machtigen Stromes aussert sich durch Unterwaschungen desUfer-
randes, wodurch steile Abstiirze herbeigefuhrt werden, welche
theils aus alluvialen Aufschuttungen, theils aus alteren For-
mationen bestehen. Die unterwaschenen Uferrander bilden mit
lhrem fortlaufenden Absturze eine sehr auffallende Unter-
brechung des Reliefs der Oberfliiche, welche oberhalb der-
selben wellenformig ansteigt und unterhalb derselben als nahe-
zu wagreehte Ebene sich ausbreitet. Diese alten steilen Ufer-
abstiirze zeigen zugleich die Grenze an, bis zu welcher die
aussersten Verschiebungen des Stromes jemals nach rechts
oder links sich erstreckt haben. Sie sind in der Regel heute
noch die Grenzen des Ueberschwemmungsgebietes. So deutet
z. B. der sehr deutliche Wagram, welcher von Nussdorf,
unterhalb der Nussdorfer- und Wahringer Hauptstrasse, der
Borsegasse, des Salzgries, des alten Fleischmarktes, der Erd-
berger Hauptstrasse, dann unterhalb des Schlachthauses in
St. Marx und des Bezirkes Simmering sich durch Wien hin-
zieht, die ausserste Linie an, bis zu welcher die Donau hier nach
rechts vorgedrungen ist.

Wo der Wagram flach und nicht zu schotterig und mit
Loss bedeckt ist, zeigt er einen trefflichen Getreideboden; die
Siidabhange desselben sind sogar mit Wcinreben*) bepflanzt
und zeigen daher wahrend der Vegetationszeit einen sehr
freundlichen Charakter. Im Herbste und zu Beginn des Fruh-
jahres aber erscheinen uns die vielfach iibereinander auf-
steigenden Terrassen hochst ode und monoton und der Ein-
druck dieser alten Uferlandschaft ist dann ein sehr ernster.

In Bezug auf das Relief der von den beiderseitigen
Wagramen eingeschlossenen Alluvialebene seinoch zu bemerken,
dass dieselbe vielfach von langen Furchen durchzogen ist,
welche nichts anderes als verlassene oder durch Menschenhand

*) Fast alle Weingarten langs der Donau haben Loss zum Unter-
grunde.
Petkovšek, Erdgeschichte Niederdsterreichs. 3
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trocken gelegte Donauarme sind. Solche Furchen, die aucli in
dem Wiener Prater recht eharakteristisch vorkommen, fullen
sich ab und zu entweder durch gestautes Grund\vasser, oder
durch den unmittelbaren Eintritt der Donau. Zuweilen geschieht
es auch, dass kleinere Flusse und Bache das alte Strombett
als Rinnsal beniitzen. In der ungarischen Ebene geben solche
Furchen Anlass zu langen und schmalen Streifen von Torf-
mooren, die sich zmveilen meilenweit parallel mit dem Strom
hinziehen.

Es ist hier am Platze, noch der eigenthumlichen Thal-
furchen zu gedenken, welche man am Rande des Wiener
Beckens, besonders im Sandsteingebiete und Loss antrifft.

Wir brauchen hier nicht die mannigfachen, durch dyna-
mische Wirkungen der Susswasser erzeugten Vorgange zu be-
sprechen, sondern es geniigt, die markantesten derselben zu
erwiihnen. Es sind das die charakteristischen Einschnitte in
den Abhangen des Wienerwaldes und Donauthales, welche
durch grosse Fluten und Bache hervorgerufen wurden. Die
Umrandung des alpinen Wiener Beckens ist steil; wo aber
derartige Terrainverhaltnisse vorhanden sind, sttirzt das Wasser
mit grosser Gewalt den Abhang hinab, beraubt ihn seiner
Vegetation und frisst wahrend des Fallens bestandig an dem
weichen Erdreiche, reisst Ufertheile los, fuhrt sie fort und
grabt sich zmveilen ganz neue Bette. Auf diese Weise
entsteht anfangs ein kleiner Einschnitt in der Gebirgsabdachung:
derselbe wird immer tiefer und breiter, weil das Erdreich zu
beiden Seiten immer mehr abblattert, nachfallt und endlich
von dem in der Rinne laufenden Wasser fortgespiilt wird.
Da, wo das Wasser hinabstiirzt, ist die Furche auf mehrere
Meter vollig senkrecht abgetieft. Die VVasserlaufe sind oft im
weichen Boden tief eingefressen, die Uferrander haufig unter-
waschen, vvodurch nipht seiten kleine Rutschungen die Terrain¬
verhaltnisse moditicieren. Die Schluchten sind nie tiefer als das
steile Gehange hinabreicht, in welches sie einschneiden; nur
an ihrer Mundung sind sie so tief wie das Thal selbst. Im
Sandsteingebiete hat jedes Thal sein Bachlein, im Kalkstein-
gebiete sind nur die grosseren Thaler von wasserreichen Bachen
durchflossen, daher ist dieses viel armer an tief einschneiden-
den Thalfurchen wie jenes. Einen tief eingeschnittenen Graben,
Avelcher auf die eben geschilderte Weise entstanden sein
musste, fmdet man zwischen dem Kahlen- und Leopoldsberg.
Es ist der Wal dl graben, durch welchen man am bequemsten
die Spitze des Leopoldsberges erreicht. Im Loss eingeschnittene
Furchen treten insbesondere am linken Donauufer haufig auf.
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2. Der Einfluss der Donau auf die gegenwartige Bodengestaltung,

Alluviale Anschwemmungen begleiten den Lauf der Donau,
Ybbs, Traisen, March, der Leitha von Wiener-Neustadt bis
nach Ungarn und der Tbaya von Laa bis zur Miindung.

Bei verschiedenen Briickenbauten, Ganalgrabungen, Boh-
rungen von artesischen Brunnen nnd bei sonstigen Grundson-
dierungen sind insbesondere die Anschwemmungen der Donau
bekannt gevvorden. Ihre durchschnittliche Machtigkeit betragt
2 bis 3 m.

Wenn man den Lauf der genannten Fliisse verfolgt, so
findet man an den Ufern senkrechte Abstiirze, welche durch
Unterwaschungen entstanden sind. Solche den Boden veran-
dernde Untervvuhlungen, welche an einigen Flussufern mehrere
Meter hohe Wiinde hervorgerufen haben, zeigen sieh meist an
der rechten Uferseite. So musste z. B. die von Wien nach
Pressburg fiihrende Strasse infolge der Unterwaschung des
i*eehten Donauufers vriederholt verlegt Averden. Auch die tief-
sten Linien des Flussbettes sind naher dem rechten als dem
linken Ufer. Recht anschaulich tritt uns diese Erscheinung vor
die Augen, wenn Avir eine geographische Karte von Nieder-
osterreich betrachten, Avorin das Streben der Donau nach
rechts durch einen Bogen dargestellt ist.

Dieses Streben der Fliisse nach rechts dort, avo sie in
ihrem Lauf nicht gehindert sind — also in grosseren Ebenen
— Avird nicht durch eine blosse locale Niveauverschiebung
hervorgebracht, sondern dasselbe ist Avahrscheinlich das Re-
sultat jener Wirkungen, Avelche durch tagliche Umdrehungen
der Erde um ihre Achse erzeugt Averden. So gering diese Kraft
auch sein mag, so ZAvingt sie doch die grossen Fliisse ihren
Lauf, die Zahl der Inseln, ihre Grosse und Gestalt ununter-
brochen zu andern. Die steilen, abgerissenen Statten zwischen
Absdorf und Stockerau Avaren Ufergegenden der Donau,
Avahrend sich' gegenAvartig der Strom mehr gegen Tulln zu-
drangt und dort die Ufer unterAvascht. Ebenso kann man im
Marchfelde sehr vielen fortlaufenden Vertiefungen folgen, die
einstens von den Armen der Donau beAvassert Avaren, Avahrend
sie nun trocken liegen und der Strom sich einen anderen Weg
hat suchen miissen. Am auffallendsten tritt uns aber dieses
Drangen der Donau gegen das rechte Ufer zAvischen den
Engen von Klosterneuburg und Hainburg vor die Augen, in-
dem die reissenden Fluten am rechten Ufer grosse Massen
der Diluvialgebilde verschlingen, Avahrend die linke Seite des
Marchfeldes immer mehr Raum an trockenem, anbaufahigem

3 *
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Lande gewinnt. Nach dieserErlauterungmussensich die meisten
verlassenen Donauarme auf dem linken Donauufer befinden, \vas
thatsachlich auch der Fali ist. Aller Wahrscheinliehkeit nach
ist der untere Theil des Russbaches auch nichts anderes als
ein ehemaliger Donauarm. Dass aber auch die rechte Ufer-
seite einige todte Donauarme besitzt, beweist unser Prater
zur Geniige.

Bei hochgehenden Fluten zeigt das Donamvasser keine
helle klare, sondern stets eine schmutzig braune Farbung, die
von verschiedenen, dem Wasser beigemengten Erd- und
Gesteinstheilchen herriihrt. Man hat gefunden, dass in jedem
Hektoliter Donamvasser bei Hochwasser 34 g , bei Niedenvasser
dagegen nur 1 g erdiger Gesteinspartikelchen enthalten sind. Diese
schwimmenden und dem Wasser mechanisch beigemengten
Gesteinstriimmer bewirken, wie bekannt, die Triibung. Je
vvasserreicher und rascher der Strom dahinflutet, je mehr ver-
unreinigtes Wasser er aufgenommen hat, desto mehr reisst er
aus seinem Bette erdige und schlammige Partikel ab und desto
intensiver braun wird seine Farbung. Letztere wird besonders
in den wasserreichen Monaten beobachtet. Nach Perioden
langer Trockenheit hingegen haben sich die schwimmenden
mineralischen Bestandtheile mehr oder weniger niederge-
schlagen, die Flut wird reiner, durchsichtiger und nimmt grun-
blaue Farbung an. Jedoch ist bei uns diese „schone blaue
Donau” nur selten sichtbar, und in den unteren Donaulandern
ist jenes blau schillernde Griin, welches die Abstammung ihrer
Wassermassen von den Alpenflussen beweist, nicht bekannt.

Nun reisst aber die Flut auch bestandig an ihrer Unter-
lage; die ganze Sohle des Strombettes, auf welcher naturlich
auch grossere Gesteinstriimmer fortbewegt vverden, ist daher
in bestandiger Wanderung begriffen und die Sandbanke werden
aus diesem Grunde fortvvahrend verschoben. Die Kiesbank.
welche vor nicht langer Zeit bei dem stadtischen Bade ober
der Reichsbrucke lag, hat heute bereits eine Flusstiefe oder
Mulde, Kolk genannt, unterhalb der erwahnten Brucke aus-
gefiillt. Durch Versuche hat man ermittelt, dass bei einer
Stromungsgeschvvindigkeit von 0’15 m in der Secunde der
feine Schlamm am Boden gerade noch fortgefuhrt wird; bei
0'20 m wird feiner Sand, bei 0'30 m grober Sand, bei
0'70 m feiner Kies, bei l -20 m eigrosse Kieselsteine und bei
1'50 m 1 bis 3 lig selmvere glatte Steine weiter bewegt.

Der enormen Menge des durch die Donau bewegten
Schlammes steht eine noch grossere Quantitat der gelosten
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Mineralien gegeniiber, welche namentlich im Winter die Harte
des Wassers bedingen, die Summe der geldsten Stoffe, nament¬
lich Kalk und kohlensaure Magnesia, betragt im Winter 0-27 g.
im Sommer nur 0*13 g in 1 l, da die Donau im Winter mit
Quell-, im Sommer mit Regenwasser gespeist wird. Der
grosse Gehalt an kohlensaurer Magnesia ist sicherlich auf die
alpinen Dolomitgebirge des Donaugebietes zuruckzufuhren.
Im Jahresmittel waren 1878 in 1 l Donauwasser 0*17 g min era -
lischer Bestandtheile gelost;*) jede Secunde schwammen
damals bei Wien 450 kg solcher Substanzen vorbei und in
einem Jahre 11*2 Millionen meti*. Tonnen.

Eine genaue Schatzung jener Gesteinstriimmer, welche
jahrlich durch die Donau dem Meere zugefiihrt werden, ent,-
zieht sich unserer Vorstellung und wir konnen uns durch die
oben angeftihrten Zahlen nur annahernd einen Begriff von der
Grossartigkeit der Denudation machen, wenn wir die Summe
der Wirkungen im Verlaufe langer Perioden ins Auge fassen.
Man hat den Betrag dieser Vorgange fur einen bestimmten
geologischen Zeitraum schon wiederholt zu berechnen versucht,
um daraus zu schliessen, welche Zeitperioden erforderlich
waren, um das Gesammtmaterial der geschichteten und losen
Triimmergesteine zu liefern. So hat man nicht nur bei der
Donau, sondern auch bei anderen Flussen die Menge des
Wassers gemessen, die sie jahrlich dem Meere zufuhren, und
ebenso das Schlamm- und Sandquantum, welches dabei mit-
geschleppt wird. Das sind die beiden Factoren, aus welchen
sich, naturlich nur annahernd, berechnen lasst, wie viel Material
der Fluss jahrlich seinem Gebiete entzieht, welches er ent-
wassert. Aus der Ausdehnung* dieses Stromgebietes ergibt sich,
um wie viel das letztere durch Denudation niedriger wird. Fiir
die Donau hat man daraus abgeleitet, dass sie ihr Gebiet in
6846 Jahren um 0*3 m abtragt.

Die grossartigsten Anschwemmungen treten an der Miin-
dung auf, wo nach oberflachlicher Berechnung alljahrlich nicht
weniger als 75 Millionen Metercentner Sand, Schlamm u. dgl.
zur Ablagerung gelangen. Das ist auch die Ursache, warum
sich das Delta der Donau immer mehr in das Schwarze Meer
hinaus vorbaut und warum alle Miindungsarme, ausser der
von der europaischen Donau-Commission freigehaltenen Sulina,
durch machtige Barren fiir die Sehiffahrt versperrt sind.

Man wird nun angesichts dieser kolossalen Gesteins-
transportation die Frage aufwerfen, wie gross denn die Wasser-

*) Die Donau von Dr. A. Penck, Schriften des Vereines zur Verbrei-
tung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. Wien 1891.



massen sein rniissen. welche eine so enorme Erdanschvvem-
mung bewirken.

Da mag denn vor allem die interessante Berechnung vom
Professor Penck ervvahnt sein, der zufolge die Donau vvahrend
des grossen Janner-Hochvvassers vom Jahre 1883 nicht weniger
als 86.000 hi Wasser in der Secunde an Wien voriiber vvalzte.
Davon passierten in der grossen Donau 61.000, im Inundations-
gebiete 17.000, im Ganal etwa 7500 hi pro Secunde. Wenn
bei. Hochvvasser der Pegel der Kronprinz Rudolfsbrucke 5 m
liber Nuli anzeigt und das Sperrschiff eingehangt ist, fliesst ein
Viertel des Gesammtwassers im Inundationsgebiete und nur
ein Zehntel im Donaucanal ab.

Gegeniiber diesem Hochvvasser sinkt bei Niedenvasser die
Wasserfuhrung der Donau gar nur auf 4000 hi fiir die Secunde.
Die Donau fiihrt also vvahrend des Hochvvassers 21mal so
viel Wasser als zur Zeit des tiefsten Wasserstandes.

An und fiir sich pflanzt sich das Wasser in den Engen
(Klosterneuburg, Hainburg) viel schneller fort als in den Ebenen.
wo es eine geringere Hohe erreicht, daftir aber mehr Sediment
ablagert. Die regulierte Strecke bei Wien verhalt sich wie eine
Enge und bevvirkt, dass ober- und unterhalb derselben die Flut
steigt. Die grossen Inundationsflachen, wie solche fur Wien die
Auen desTullnerfeldes bilden,bewahren sich als natiirliche Hoch-
vvasser-Reservoirs und mindern daher die Uberschvvemmungs-
gefahr. Bemerkensvvert ist noch, dass sich die Hochfluten, vvie
dies Penck naehgevviesen hat, weit langsamer bevvegen, als das
normale Wasser. So ist z. B. die gevvohnliche Stromungs-
geschvvindigkeit bei Wien 2'28m, bei Hochvvasser aber nur
0‘7 m in der Secunde.

Werfen vvir noch einen Blick auf die vvinterlichen Ver-
haltnisse des Stromes.

Alljahrlich, sobald anhaltende Kalte eintritt, erscheinen
die zumeist aus abgerissenem Ufereis gebildeten Eisschollen, die
nach dem Schneefall in der Wasserflut schvvimmen. Dauert
der Frost an, so nehmen sie an Menge zu, bedecken einen
Theil der Stromflache und schieben sich schliesslich an ver-
schiedenen Stellen, wo die Stromung geringer ist, zusammen:
es entsteht der Eisstoss.

Fiir Wien und seine Umgebung, wie auch fiir andere an
der Donau gelegene Niederungen sind die den Eisstoss bilden-
den Eisschollen insofern geologisch vvichtig, vveil dieselben an
seichten Stellen und an Sandbanken hangen bleiben und sich
mit neu angekommenen Eispartien so lange anhaufen, bis die
ganze Strombreite abgesperrt ist. Infolge dieser Zusammen-
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schiebung der Eistrummer entsteht oft ein so machtiger Damm,
dass weder Eis noch Wasser abfliessen konnen. Der auf diese
Art abgesperrte Strom ergiesst sich nun uber sein Inundations-
gebiet und erzeugt verherende Katastrophen. Meist aber riickt
die Warme vom Unterlauf der Donau gegen Wien und noch
weiter gegen den Ursprung vor, ivobei die Zunahme der
Temperatur sehr allmahlich stattfindet; dann geht der Eisstoss
glatt ab. Tritt aber im Oberlauf plotzlich warmes Wetter ein,
wahrend in den Niederungen die Kalte noch anhalt, dann
dienen die vom Oberlauf kommenden Eistrummer nur zur
Verstarkung der tiefer liegenden Eisbarriere, indem sich die
neuankommenden Blocke mit eigenthiimlich brausendem Getose
chaotisch iiber- und durcheinander schieben und zu einem
solchen Eisdamm aufthurmen, dass eine Uberflutung unver-
meidlich ist.

Die vrnite Ebene, in welche die Donau oberhalb der Stadt
Wien zwischen dem Kahlenberge und Bisamberge eintritt, und
welche sie zwischen Hamburg und Theben wieder verlasst,
war schon seit Jahrhunderten vielfach von solchen Katastrophen
heimgesucht. Dieselben werden besonders dann herbeigefuhrt.
wenn sich derEisstoss oberhalb Pressburg stellt und bei anhalten-
der Kiilte tiiglich um eine Strecke vorruckt, bis er Wien erreicht,
was jedoch nicht jedes Jahr, sondern durchschnittlich nur
jedes zweite Jahr zu geschehen pflegt. Die eigentliche Ursache
dieser Eisstauung lag vor der Regulierung der Donau bei Wien
zumeist in der Venvilderung des Stromes, der, sich selbst tiber-
lassen, in dem wenig widerstandsfahigen Boden mehrfache
Rinnen bildete, iiberall Sand und Silt ablagerte und so die
Kraft verlor, seine grossen Geschiebmassen zu bewaltigen.

Im gegenivartigen Jahrhundert hatten Wien und dasMarch-
feld sechs grosse Uberschwemmungen, die meist dureh Eisstoss
herbeigefuhrt wurden. In den Jahren 1849, 1850 und 1871
wurde die Ausmiindung des Donaucanales dureh Eis verlegt
und dureh den Ruckstau die Uberschwemmung verursacht.
Im Jahre 1862 trat nach einer strengen Kalte plotzlich warm.es
Wetter ein, wodurch der Donau und dem Canal nach dem
Abgange des Eisstosses plotzlich eine grosse Wassermenge zu-
gefiihrt wurde, welche eine Uberschwemmung herbeifuhrte.
Heute, nachdem die Donau reguliert ist, kann der Wasserstand
im Canale nicht iiber 3 -5 m steigen und somit ist eine Uber-
schwemmung dureh den Austritt der Donau und des Ganales
nicht mehr zu befiirchten. Um den Canal gegen das Eindringen
des Eises abzusperren und um zu hohe Wasserstande im Canale
selbst, welche namentlich dureh das Eindringen des Wassers
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in die Keller der tiefer liegenden Bezirke schadlich wirken,
zu verhindern, wird er im nothigen Falle durch ein Schwimm-
thor abgesperrt.

Der Donaucanal salbst ist kein kunstlich angelegter Wasser-
lauf, sondern ein Arm der Donau. Er zweigt vom Haupt-
strome bei Nussdorf ab und miindet in denselben wieder unter-
halb des Praters ein. Durch fortgesetzte Regulierungsbauten
und Uferversicherungen hat der friiher ganz unregelmassige
Arm mit sehr variabler Breite und variablem Gefalle eine,
Avenn auch unvollkommene Regelmassigkeit erhalten. Die Ufer
sind meist gepflastert und durch Pilotenreihen gesichert. Das
Gefalle betragt 0’0002 bis 0 -0004. Die Tiefe ist eine sehr ver-
anderliche, da nicht nur von der Donau, sondern auch von
den in den Ganal mundenden Wassern zeitweise Geschiebe
zugefuhrt werden, so dass die Tiefe der Canalsohle unter dem
Nulhvasser zwischen 1*2 und 2‘2 m variiert.

Inundationsgebiet Normales Flussbett

Grossartigen Uberschvvemmungen, die das Land um Wien
meilemveit verwusteten, wurde durch die Donauregulie-
rung vorgebeugt (Fig. 7). Durch dieselbe wurde der Strom in
ein Normalbett gefasst, die bisherigen Schiffahrtshindernisse
durch Anlegung einer entsprechenden Wassertiefe beseitigt.
Nebenarme verschiittet und dem Canale ein schiffbares
fliessendes Wasser gesichert. Durch die entsprechende
Fuhrung des Donaustromes und durch zvveckmiissige Ufer-
bauten sicherte man nicht nur Wien. sondern auch das
Nebenland vor grosseren Uberschwemmungen.

Die Regulierungsarbeiten umfassen die Strecke vom Kahlen-
bergerdorfel bis in die Lobau, die Rectification und Absper-
rung des Donaucanales mit inbegriffen.

Die geologische Wirkung dieser durch Eisstauung
hervorgerufenen Uberschwemmung besteht theils in der Ab-
lagerung der Sedimente, theils in der Neubildung von Inseln.
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Sandbanken, Wasserlaufen und Flussannen, wie auch in der
Verlegung von Flusslaufen. Ftir die nachste Umgebung von
Wien ist besonders die Ablagerung von feinen Alluvien, welche
wesentlich zur Vermehrung der angeschwemmten Gebilden
beitragen, von Bedeutung. Narti jeder Uberschwemmung sieht
man nicht nur in dem Inundationsgebiete, sondern auch ausser-
halb desselben, wie die durch Eisstoss bewirkte Stauung den
Strom zwingt, die mitgefiihrten Triimmer abzulagern. Aber
auch das Eis selbst, besonders das Grundeis, ist geologisch
thatig, indem es Gesteinsstiicke einschliesst und sie auf diese
Weise weithin befordert, oft in Gegenden. in welche sie die
Wasserstromung ohne Hilfe des Eises nicht zu bringen ver-
mocht hatte.

Hinsichtlich der Veriinderungen und Neubildungen
durch das Donamvasser ist noch zu envahnen. dass letzteres

Fig. 8. Bildungen und Veranderungen durch die Donau. a Anprallungs
punkte. b Ufersandbanke.

tiberall dort, wo es an die aus losem Schutt und Gerolle be-
stehenden Uferrander anprallt, das Material abtragt und eine
Embuchtung erzeugt. Hinter dem nachsten Ufervorsprung aber
wird das VVeggerissene wieder abgesetzt, wodurch sich eine
Sandbank bildet, welche immer zunimmt und den Vorsprung
grosser macht (Fig. 8).

Kommt das Wasser einmal heftiger, so kann es leicht
einen Ufervorsprung durchbrechen, sich in zwei Arme spalten
und eine Insel bilden, wobei sich dieselben Verhaltnisse
\viederholen. Die Bildung solcher Inseln durch Geschiebe
und Gerolle, auf welchen sich der angeschivemmte Sand und
Silt ablagert. ist insbesondere in den Donauauen bei Krems,
Tulln, Korneuburg und Wien sehr klar ausgesprochen. Aus-
nahmslos besteht hier der Boden bis nahe zum Wasserstand
aus Sand und Silt und erst tiefer unten aus Geschiebe und
Gerolle.
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Es tragt somit die Donau die Bedingungen zur immer-
wahrenden Veranderung ihres Laufes in sich selbst, nur wo
sie ganz gerade fliesst oder wo Uferschutz-Vorrichtungen vor-
handen sind, ist dies weniger der Fali. Darauf beruht wesent-
lich das Princip der Donauregulierung.

Gegeniiber den ansehnlichen Bodenveranderungen vvahrend
der Tertiarperiode erscheinen die Umgestaltungen des VViener
Beckens sammt seiner Umgrenzung im jungsten geologischen
Zeitalter jedoch auffallend gering. Die Hugelreihen und
Diluvialterrassen, welche sich durch ihr regelmassiges Niveau
von weitem erkennen lassen und der Landscbaft einen eigen-
thlimlichen Gharakter verleihen, ferner Flusslaufe, Strassen und
Walle der alten Volker liegen vor unseren Augen wie im
grauen Alterthum.

Unablassig fiihrt auch noch heute der miichtige Strom
die Zersetzungsproducte in die Niederungen. Ein Theil davon
gelangt durch die engen Verbindungsrinnen hinaus in das salz-
arm gewordene Meer, wo es zur allmahlichen Ablagerung kommt
und wo vielleicht das abgelagerte Material dereinst wieder in
den Zustand eines festen Gesteines ubergehen wird, um aber-
mals sich als Gebirge zu erheben und um einen neuen Kreis-
lauf zu beginnen.

Dass auch die kleinen Veranderungen wahrend der Alluvial-
zeit auf die Gestaltung des Wiener Beckens Einfluss iibten,
beweist die Thatsache, dass die Ebene zwischen Jeden-
speigen und Diirnkrut, das Kruterfeld, auf welchem 1278
die die Herrschaft der Habsburger in Osterreich begriindende
Schlacht geschlagen wurde, damals viel grosser war als heute.
weil die March etwa eine halbe Meile ostlicher von ihrem
gegenwartigen Bette floss. Auch fur die Donau lassen sich
mehrere gleichartige Beispiele anfuhren.

So z. B. floss in sehr fernen Zeiten die Donau nicht bei
Wien, sondern bei Stammersdorf vorbei. Zwischen diesem
alten Donaubette und der heutigen Leopoldstadt soli sich ein
ausgedehnter šee befunden haben, an dessen Ufern kleine
Ansiedelungen von Fischern und Fahrleuten lagen und als
„Huttel am See” bezeichnet wurden. Diese Uransiedelung kam,
nachdem die Donau immer mehr nach rechts gedrangt wurde
und nach und nach den gegenwartigen Lauf annahm, vom
rechten an das linke Ufer zu liegen.

3. Wasser der Sandsteinzone.

Die Wasser der Sandsteinzone, zumal die Wien, reprasen-
tieren uns annahernd den Gharakter eines Wildbaches. Den
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grossen Theil des Jahres winden sie sich als kleine wašser-
arme Bachlein mitten durch die waldreichen Thaler und tief
eingeschnittenen Schluchten. Nach jedem grossen andauemden
Regen wachsen diese kleinen Wasserchen zu einem triiben
Schlammstrom, verlassen ihr Zwangsbett und wirken oft ver-
heerend. Insbesondere kann das VVienthal mit seinen vielen
Nebenthalern, welches recht eigentlich die Einlasspforte in das
Sandsteingebiet bildet, als eine Art Wassertriehter bezeichnet
werden. In dem weiten Niederschlagsgebiete, welches von zahl-
reichen Gebirgsabhangen eingeschlossen ist, sammeln sich die
Regenwasser und fliessen in das Flussgerinne ab. An den
Stellen, wo die Walder an den Bergvvanden dieses Trichters
ausgelichtet sind, verliert das Erdreich nach dem Verfaulen
der Stocke und Wurzeln seine Bindekraft und geht daher bei
der ersten Veranlassung mit dem Wasser ab, um sich im
Thale kegel- oder facherformig abzulagern.

Das Niederschlagsgebiet der Wien, vvelche durch
die Vereinigung der „grotten Wien” und der „diirren Wien”
in Pressbaum entsteht, betragt etwa 21.500 ha\ und doch fliesst
die Wien wahrend einer regenlosen Zeit wie ein kleines wasser-
armes Bachlein mitten durch die Stadt, eher einem .Jauchc-
abflusse vergleichbar als einem Gebirgsflusse. Kommt nun ein
andauernder Regen, so wachst sie zu einem so gewaltigen
Gebirgsstrome an, dass sie wiederholt schon die an der Wien
liegenden Stadttheile auf das gefahrlichste bedrohte. Die
Ursache dieses wechselvollen Spieles mag wohl in erster Linie
die geologische Beschaffenheit des Wienthalgebietes sein.

Das Vervvitterungsproduct des Wiener Sandsteines bildet
namlich einen tegeligen, Wasser nicht durchlassigen
Untergrund, wodurch ein Hindernis fiir ein ausgiebiges Ein-
sickern des Regemvassers geschaffen wird. Das meiste Wasser
fliesst in den zahlreichen Furchen, Rinnsalen und Bachen rasch
in die Tiefe ab, wodurch die vielen nassen Einschnitte und
Graben entstehen. Auf diese Weise halt sich das Wasser
grosstentheils an der Oberflache des undurchlassigen Bodens,
wahrend die tieferen Schichten wasserarm bleiben. Die im
Sandsteingebiete entspringenden, oder auch nur hier fliessen-
den Wasser zeigen darum oft den Gharakter von Wildbachen,
eine Erscheinung, durch die unsere sonst sehr bescheidene
Wien zu einem verheerenden Gerinne werden kann. Jeder starke
und plotzlich kommende Regenguss macht die Wien, den
Tullner-, Kierling- und Weidlingbach und andere Wasser der
Sandsteinzone stark anschwellen, da das Wasser nicht schnell
genug in den lehmigen Grand eindringen kann. Fehlen aber



44

durch kurze Zeit die Niederschlage, so ninimt der Wasserstand
ungemein schnell ab, und viele Quellen und Bache versiegen
zur Zeit der Diirre ganzlich. Die eine Quelle der Wien, die
am Abhange des Kaiserbrunnberges liegt, fuhrt sogar die
charakteristische Bezeichnung „D urre Wien”.

Das Sandsteingebiet hat daher keine constant starken
Quellen. Die wenigen bedeutenden Quellen dieser Zone sind
sehr v ari ab el in der Wasserfuhrung. Sie entstehen, indem
das Wasser nur auf den Schichtflachen des Sandsteines in die
Tiefe dringt.

Die vorziiglichste Quelle dieses Gebietes ist im
Halterthale bei Hutteldorf; sie speist die Albertinische
Wasserleitung. Das Wasser wird durch 7500 m lange Saug-
und Sammelcanale gewonnen und in ein Hauptreservoir bei
Hutteldorf geleitet, von wo aus es mittels zweier gusseisernen
Rohren den Bestimmungsorten in Wien zugefiihrt wird. Die
Leitung lieferte fruher taglich gegen 340 ms Wasser.

Das Wasser der Sandsteinquellen ist wegen des humus -
reichen Bodens ziemlich hart, infolge des oberflachlichen
Fliessens bei starken Regengussen der Trubung ausgesetzt und
im Sommer warm.

Der aus demWiener Sandstein erzeugte lockere und oft tiefe
Grund ist darum fast jedem Baume gunstig, wenn die anderen
Bedingungen seines Gedeihens, wie Warme und entsprechende
Feuchtigkeit. vorhanden sind. So fmdet man auf manchen
Hohen des Sandsteingebietes an den zerstreuten Gehoften oft
sehr reizende Garten und Pflanzungen von Obstbaumen. Der
Weinstock gedeiht gut an den nach Suden gekehrten. ge-
schiitzten und trockenen Abhangen. wie dies die Wein-
garten bei Klosterneuburg, Weidling, Langenzersdorf,
Stammersdorf undBisamberg beweisen. Auch den Getreide-
arten, vielen Futterkrautern und Industriepflanzen ist der
Untergrund aus Wiener Sandstein sehr zutraglich, wie z. B. dem
Kom, Hafer, der Gerste, dem Buchweizen, der Luzerne, Espar-
sette, dem Wiesenklee, den Kartoffeln, dem Lein, Salbei.
Lavendel u. a.

Die Walder der Sandsteinzone bestehen vorzugsweise
aus Rothbuchen, seltener aus Hainbuchen, auf holieren Bergen
auch aus Birken. Von den ubrigen Waldbaumen kommen alle
vi er Arten von Eichen vor, jedoch bilden sie nie ausgedehnte,
geschlossene Bestande. Linden (Tilia parvifolia und grandi-
folia), Feldahorn, Vogelbeerbaum, Pseudoplatane und^Zitter-
pappel treten nur vereinzelt auf und sind auf Bergspitzen oft
strauchartig. Schvvarzerlen, Pappeln, Feldulmen und Weiden-
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arten begleiten meist die Bache des Sandsteingebietes langs
ihres Laufes. Von den Nadelholzern vereinigen sich nur die
Fohren, seltener die Roth- und Edeltannen an der Grenze
gegen die Kalkzone oder erst im Quellengebiete der Schwechat
und Triesting zu kleinen Waldern.

Da das ganze Niederschlagsgebiet der Zuflusse der Wien,
\velche seit jeher sich als rasch anšchwellendes Wasser gezeigt
hat, ein vorherrschendes Waldland ist, welches mit aller
Sorgfalt in gutem Bewaldungszustande erhalten werden solite,
um insbesondere nach ihrer Eimvolbung im VVeichbilde der
Stadt VVien grosseren Gefahren zu begegnen, so ist gerade
hier die Waldcultur auf das sorgfaltigste zu pflegen.

Einen grossen Einfluss uben auch die mergeligen Partiender
Sandsteinzone auf die Wasserfuhrung und Quellenbildung aus.

Die mergeligen Hiigelreihen lagern vielfach auf Sandstein
und fallen gegen die Niederungen meistens unter einem \Vinkel
von 15° bis 40°, z. B. an der Siidwestseite des Bisamberges.
Grosse senkrechte Spalten schneiden in die ohnehin der Zerkliif-
tung geneigten Mergelschichten ein, wodurch die letzteren in
rhomboedrische Stiicke zerfallen. Diese Zerkluftungen, in welche
das Wasser leicht eindringt, setzen sich bis in die kleinsten,
nur einige Centimeter grossen Rhomboeder fort, wodurch die
Wasser der grosseren und tieferen Spalten in Communication
treten. Auf den Schichtungsflachen selbst aber scheinen die
Wasser nicht weiter zu fliessen, weil die Zwischenraume durch
Thon oder Calcit verschlammt und verstopft sind.

\Vahrend der zerkluftete Boden der Kalkzone das Wasser
tief in das Innere des Gebirgsstockes eindringen und weiter
lliessen lasst, verstopfen die Spalten und Risse in den Mergel-
und Sandsteinschichten derartig, dass ein tfeferes Eindringen des
VVassers, welches die Quellen speisen konnte, nicht moglich
ist. Continuierlich starke Quellen sind somit in der Sandstein¬
zone nicht moglich. Diese Erscheinung zeigt sich auffallend
auf allen breiten Gebirgsriicken des Sandsteingebietes, auf
welchen man fast keine oder doch nur wenige, sehr sparsam
fliessende Quellen findet, welche wahrscheinlich partiell
zerkliifteten Mergelschichten ihre Entstehung verdanken.
Selbst in den Thalern sind ergiebige Quellen selten, wenn sie
unzerklufteten Mergel und Sandstein zum Untergrunde haben.

4. Que]lenbildung und Wasserwirkungen in den Kalk- und
Dolomitgebirgen.

Wahrend im Sandsteingebirge doch jedes Thal sein kleines
Biichlein hat, ist das Kalksteingebiet. Niederosterreichs ziemlich
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wasserarm; nur die grosseren Thaler zeigen reichlich Wasser
fiihrende Bache. Diese eigenthumliche Erscheinung ist wohl
dem Umstande zuzuschreiben, dass die starke und tiefgreifende
Zerkliiftung in dem dolomitischen und kalkigen Boden. das
rasche Einsickern des Regenwassers in die Tiefe zulasst. Tek-
tonische Storungen in den Kalk- und Dolomitgebirgen erzeugen
bekanntlich zahlreiche Spalten und Kliifte, in welchen das
atmospharische Wasser bis auf eine wasserdichte Schichte ein-
dringt, um dann an geeigneten Stellen ivieder zum Vorschein
zu kommen. Auf diesen vielfach verschlungenen Pfaden wirkt
das einsickernde Wasser im Verlaufe grosser Zeitraume theils
durch Auflosung, theils durch mechanische Ausspiilung des
kalkigen Gesteines ausserordentlich verandernd auf die aussere
und innere Bodengestaltung. Nach und nach summiert sich
diese unscheinbare Thatigkeit des eindringenden Wassers zu
einer gewaltigen Arbeitsleistung, welche sich in den Bil-
dungen von Kluften und Hohlen zu erkennen gibt.

Die Kalkzone des Wienerwaldes ist darum verhaltnis-
massig reich an Hohlen, welche theils durch chemische Cor-
rosions-, theils durch mechanische Erosionsthatigkeit des C02 -
haltigen Wassers entstanden sind. Zur Hohlenbildung neigen
insbesondere jene Partien der Kalksteinzone, in welchen die
kalkigen Gesteine mit den dolomitischen wechseln, weshalb
wohl die meisten Hohlen in der Umgebung von Baden zu
finden sind. Den Hauptantheil an der zerstorenden und auf-
losenden VVirkung nimmt jedoch nur jenes Wasser, welches
beim Durchsickern durch die Humus- und Vegetationsschichten
eine entsprechende Menge C02 (Kohlensaure) aufgenommen
hat.

Einige Hohlen des Badener Bezirkes sind durch Ein-
schwemmungen von Lehm, Gerolle undKnochen ausgestorbener
Thiere erfullt. Die in der Arnsteinhohle bei Baden aufgefun-
denen Knochen scheinen sogar hinzuweisen, dass dieselbe von
den diluvialen Silugethieren beivohnt war. Die Decken einiger
Hohlen bestehen oft aus einem stark zerklufteten Dolomit
oder dolomitischen Kalk. Diese Deckengeivolbe sturzen hiiufig
ein, wodurch kleine trichterformige Einsenkungen entstehen,
die in einem gewissen Grade an die Erdfalle und mulden-
artigen Einsturze des Karstes erinnern.

Neben der mechanischen und chemischen Thatigkeit des
Wassers scheinen auch Hebungen und Senkungen des Kalk-
steingebietes verandernd auf die Bodenverhaltnisse und somit
auch auf die Wasšerfuhrung einzmvirken, ivie nachstehende
Betrachtungen zeigen Averden.
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Die .Alpenkalke unseres Territoriuras liegen auf dem
Werfener Schiefer, einem glimmerreichen, schiefrigen Sandstein
der Triasformation, welcher besonders in den hoheren Lagen
vielfach mit _ dem dunklen, oft schwarzen Gutensteiner Kalk
wechselt. Die urspriingliche Lagerung dieser Schichten war
jedenfalls eine horizontale Bei der eontinuierlichen Zu-
sammenziehung der festen Erdkruste wurden auch diese
Gesteinsmassen in Falten gelegt. Bei dieser Auffaltung wurden
die wenig nachgiebigen, sproden Kalke zerrissen, aufgethiirmt
und an der Stelle der starksten Biegung gespalten (Fig. 2 pag. 19).
Auf diese Weise entstanden die in den Alpen so haufig zu
beobachtenden Klufte und Spalten, die bis zum \Verfener
Schiefer hinabreichen. Wurden derartige, durch den seitlichen
Druck erzeugte Spalten infolge der Wasserthatigkeit zu Thal-
schlucliten erweitert, so fmden wir heute an der Thalsohle
derselben das tiefste Gliecl der Trias, den Werfener Schiefer,

Fig. 9. a Werfener Schiefer. I, c, d Schichtenkopfe der zerkltifteten Ge-
birgskette. e abgetragene Schichten. m Verwerfungslinie.

anstehen, rechts und links iiber ihn aber den Kalk in schroffen
Wanden.

Oft fmdet man nur auf der einen Seite des Thales
Gesteine von gleicher Beschaffenheit, die auf dem Werfener
Schiefer fussen." Hier muss angenommen werden, dass der eine
Theii der Schieferfalte mit dem darauf gelagerten Kalke tiefer
gesunken sei (Fig. 9).

Derartige Verschiebungen der Gesteinsmassen nach einer
bestimmten Richtung erzeugen Verwerfungslinien, die in
den Kalkalpen Niederosterreichs durch das Auftreten des
Werfener Schiefers und des Gipses gekennzeichnet sind. Alle
Klufte und Thalschluchten, die ursprunglich in der Secundar-
periode durch derartige Verschiebungen hervorgebracht wurden,
sind spater durch Sandsteine, Gonglomerate, Mergel und
jiingere Kalke ausgefullt worden und sind daher nicht immer
als Thalspalten sichtbar. Daraus lasst sich schliessen, dass die
secundaren und tertiaren Alpenthaler mit den gegenwartigen
nicht immer ubereinstimmen.
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Das Vorhandensein von Bruchlinien, wie sie uns das Profil
(Fig. 9) vorfiihrt, ist fur die Quellenbildung von grosster
VVichtigkeit; denn die stark zerkliifteten Gebirgskalke nehmen
das Regen- und Schneewasser auf. welches dann unter giin-
stiger Neigung an der Thalseite, etwa zwischen den Kalk- und
Schieferschichten als Schichtquelle zutage tritt. Solche
Quellen beziehen ihr Wasser nur von einein Bergabhange und
sind in der Regel nicht wasserreich und ziemlich veriinderlich.
Die Quellen von Puchberg, Wiirflach, VVillendorf und Sirning-
thal werden als Schichtquellen bezeichnet.

In den stark zerkliifteten Kalken und Kalkspalten bilden
sich, falls diese bis zur Schiefermulde reichen, auf deni un-
durchlassigen Werfener Schiefer eine Art unterirdische Wasser-
reservoire, \velche wasserreiche und constante Quellen erzeugen.
Zur vollen Geltung kommen diese unterirdischen Wasserbe-
halter erst dann, wenn die Spalten in der Kalkmasse sehr
tief hinabreichen. Es erfolgt in dem Falle das Zustromen des
Wassers von beiden Seiten. Derartige Spaltquellen sind
minder variabel aber vrasserreich. Muster einer Spaltquelle ist
die Quelle von Stixenstein.

Audi andenfriiher genanntenVeriverfungslinien, d. h. an
den Linien, wo nur der eine Flugel samnit den darauf liegen-
den Kalken um eine Strecke tiefer zu liegen kam, sammelt
sich das eingesickerte Wasser und steigt infolge des hydro-
statischen Druckes immer hoher und hoher, um dann als mach-
tige Quelle, als Verwerfungsquelle, zutage zu treten. Die-
selben sind sehr bestandig und ivasserreich. Dazu rechnet man
die Quellen bei Rohrbach im Graben und den Kaiser-
brunnen. Nach dem Berichte uber die Erhebungen der
Wasserversorgungs-Commission von Eduard Suess ist der
Kaiserbrunnen, die vvichtigste Bezugsquelle der Wiener
Wasserleitung, sonst nichts als der Abfluss des Sickenvassers
des Schneeberges, eine Art natiirliche Drainage dieses Berg-
stockes. Der Wasserreichthum dieser fur Wien so bedeuten-
den Hochquelle lasst sich etwa auf folgende Weise erklaren.

In den zerrissenen und zerkliifteten Kalkmassen haufen sich
im Winter bedeutende Schneemassen an, die wahrend des
Schmelzens im Fruhjahre bis zur schieferigen Unterlage
(VVerfener Schiefer) einsickern. Reeht treffend vergleicht daher
Dr. Noe das Schneebergmassiv mit einem riesigen Schvvamm.
der alle Feuchtigkeit in sich aufnimmt. »Seine Oberflache da-
gegen^ ist ivasserlos, denn kein Bach, kein Tiimpel ist uber
der Krummholzregion zu sehen. Wenn es am Schneeberge
thaut, dann schivillt der Kaiserbrunnen miichtig an und verrath
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so seinen Zusammenhang mit der schmelzenden Schneedecke
des Plateaus. Daher ist im Fruhjahre und im Sommer sein
Wasserreichthum am grossten und das Wasser am kaltesten
(4-5° R.). Im Winter, \vo Schmelzwasser fehlen, erreicht die
Quelle ihr Minimum.’’*)

Ein schneereicher Winter sorgt fur die Wiener Wasser-
leitung am besten. In unzahligen Spalten und Rissen, die ein
Netzvverk von grosseren und kleineren Canalchen im Inneren
des Kalkmassivs bilden, circulieren dann im Fruhjahre die
klaren Wasser, vvobei sie immer tiefer und tiefer eindringen,
bis sie eine undurchlassige Schichte erreicht haben, die keine
solche Rinnen mehr besitzt. Die wasserdichte Gesteinslage ist,
wie oben gezeigt wurde, der Werfener Schiefer, auf welchem
sich das unterirdische Wasser gleichsam in einem Wasserbecken
ansammelt, um dann unsere grosse Wasserleitung zu speisen.

Im Winter beziehen diese Quellen kein Schneewasser,
und nun kommt jenes Wasser zum Abfluss, welches die tieferen
Theile der unterirdischen Wasserbecken erfiillt. Dieses Wasser
hat bereits die mittlere Temperatur des Berges (5-6° R.) an-
genommen.

Die Fuchspassquelle wird von der Raxalpe auf eine
ahnliche Weise gespeist._

Nicht unberiicksichtigt sollen an dieser Stelle jene Hocli-
quellen bleiben, welche Wien mit reinem und gesundem
Gebirgsvvasser versorgen.**)

Beide Quellen, der Kaiserbrunnen wie auch die Quelle
von Stixenstein, gehoren derKalkzone an. Die Kaiserbrunnen-
Quelle befindet sich in dem von dem Sclmeeberge und der
Raxalpe eingeengten Theile des Hollenthales, welches seiner
ganzen Lange nach die romantische Schwarza durchfliesst, und
bezieht ihr Wasser aus den oden und stark zerkliifteten Kalk-
massen der Triasformation. Sie tritt am Fusse einer Schlucht
zu Tage, welche von abgestiirzten Wanden gebildet ist.

Die Quelle von Stixenstein bricht oberhalb des
Schlosses Stixenstein aus einem lichten, rothlich-gelben Kalk-
stein hervor und vereinigt sich mit kleineren, den nahen Ab-
hangen entspringenden Quellwassern. Wahrend der Kaiser-
brunnen eine constante Temperatur zwischen 4V2 und 5°
besitzt, zeigt die Stixensteiner Quelle im Sommer wie im
Winter 64/o° R

*) Schriften des Vereines z. Verbreitung natunv. Kenntnisse. Wien
1889.

**) Kaiser Franz Josephs-Hochquellenwasserleitung, von F. Karrer.
Petkovšek, Erdgeschiclite Niederosterreichs. 4:
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Was die Quantitat beider Quellen anbelangt, treffen wir
die Maxima im Fruhjahre bis -hinein zum Juli und nur aus-
nahmsweise und vereinzelt stellen sich im Herbste grossere
Anschwellungen ein. In der Regel nimmt im Herbste die
Wassermenge ab und erreicht zur Winterszeit ihr Minimum.
Daraus erhellt, dass mit dem Steigen der Temperatur in der
Regel auch die Wasserzunahme verbunden ist. dagegen mit dem
Sinken der Temperatur die Wasserabnahme. Im Winter kann
erklarlicherweise trotz starker Schneefalle keine rasche Ver-
mehrung der Wasserzufuhr statttinden, weil sich der Einfluss
des Schneefalles wahrend der Winterszeit erst bei zunehmen-
der Temperatur des Fruhlings und Sommers geltend macht,
wo dann der schmelzende Schnee nach und nach in die Risse,
Spalten und Kliifte des Kalkes eindringt und das Steigen des
Wassers veranlasst.

Bezuglich der Beschaffenheit des nach Wien gelangten
Hochquellen-Wassers gibt Prof. Schneider folgende Ana-
lyse an:

In 10.000 Gewichtstheilen befinden sich:

Das Hochquellenwasser des Reservoirs verliert schon
wahrend des Fliessens etwas an Kohlensaure und dadurch
auch an jenen festen Bestandtheilen, welche durch die Kohlen¬
saure gelost waren (Kalk und Magnesia).
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Bevor das Wasser zur Beniitzung gelangt, hat es vom
Reservoir auf dem Rosenhiigel noch einen langen Weg bis zu
den Hauptreservoirs auf der Schmelz, dem Wienerberg und
Laaberg in gusseisernen Rohren zuruckzulegen, um erst von
diesen Centralpunkten durch ein reich verzweigtes Rohrennetz
in die Hauser zu gelangen. Die Temperatur dieses Wassers
schwankt zwisehen 5 V2 bis 10 Grad R. Seine chemische Ana-
Iyse ergab nach einer Untersuchung von Dr. Friedrich Hinter-
berger folgende Bestandtheile in 10.000 Theilen:

Kieselsaure.0’0216
Eisenoxyd.0‘0229
Kalk ...0-7426
Magnesia.. 04274
Kali und Natron. 0-0566
Schwefelsaure.0-113
Ghlor. 0-0052
Gesannnt-Kohlensaure.T322
Organische Substanzen.0-145
Gliihruckstand. 1-706

Obige Analyse zeigt, dass unser Hochquellenwasser auf
dem Wege vom Ursprunge bis zu seinem Bestimmungsorte
an Kohlensaure, Kalk, Magnesia, Alkalien, Schwefel-
saure und Ghlor verloren — an Eisen und organischen
Stoffen aber einen ZuWachs erfahren hat. Die Zunahme
an Eisengehalt erklart sich aus der Amvendung gusseiserner
Rohren.*) *

Auch die Pflanzen wirken unter Mithilfe der Atmo-
spharilien verandernd auf die Oberflache der Gesteine.
Hauptsachlich sind es Flechten und mehrere Moosarten, welche
die Venvitterung und Zerstorung der Felsarten befordern.
Weit kraftiger ist aber die Wirkung auf den Kalk durch den
steten Wechsel von Feuchtigkeit und Trockenheit, von Warme
und Kalte. Die versehiedenen Bestandtheile scheinbar gleich-
artiger Gesteine, sowie eingeschlossene Petrefacten werden
hierdurch an der Obei-flache deutlich sichtbar.

Bewegtes Wasser nagt die Oberflache der Kalksteine
auf verschiedene Weise an, und die unter dem Namen
Schratten und Karren bekannten Erosionsformen werden
durch die Schmelzwasser, theilweise auch durch Eis- und
Schneemassen selbst hervorgebracht.

*) Kaiser Franz Josephs-Hochquellenwasserleitung, von F. Karrer.
4 *
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Wahrencl diese Erscheinungen allgemein bekannt und
an der Oberflache sichtbar sind, wirken die sich unter-
irdisch zu Quellen ansammelnden Regen- und Schmelzwasser
nicht minder kraftig chemisch auflosend auf das von ihnen
uberflossene Gestein. Obgleich die Quellen der Kalkgebirge
durchschnittlich nur 2 bis 5 Theile fester Bestandtheile in
10.000 Theilen Wasser aufgelost enthalten, so ergeben sich
doch bei einer Berechnung der Menge von Quellwasser.
welches wahrend eines langeren Zeitraumes aus einer Gebirgs-
masse hervortritt, ungeheure Quantitaten des durch chemische
Auflosung weggefuhrten Kalkes. So ergab sich als Resultat
einer durch Fr. Simony vorgenommenen Untersuchung liber
den Kalkgehalt einer der starksten Quellen der Dachstein-
gruppe und aus der damit in Verbindung gebrachten Rech-
nung liber die wahrscheinliche Menge des jahrlich aus dem
Dachsteingebirge entspringenden Quantums von Quellwasser,
dass durch das letztere allein jahrlich mindestens 72.000 Cubik-
fuss festen Kalkes im. aufgelosten Zustande aus der Daehstein-
gruppe weggefuhrt werden.

Wirkungen dieser Art, die noch vor unseren Augen ge-
schehen, sind wichtige Fingerzeige fiir die Deutung geologischer
Erscheinungen, welche ohne Kenntnisnahme der ersteren stets ein
Rathsel bleiben wiirden.

Wer ofter die Gelegenheit hat, unsere Kalkgebirge zu
besuchen, musste die Wahrnehmung gemacht haben, dass die
Baumvegetation an den oberen Grenzen im Absterben be-
griffen ist, weshalb sich die Waldregion immer mehr und
mehr nach abwarts zuriickzieht. Diese Erscheinung wird haufig
mit dem Rauhervrerden des alpinen Klimas in Verbindung
gebracht, doch scheint diese Ursache der Verminderung der
atmospharischen Niederschlage und der Grundfeuchtigkeit
naher zu liegen. Letztere kann wohl kaum bestritten werden.
da eine Abnahme des Wasserreichthums in den Quellen und
Fliissen leider zur That geworden ist. Insbesondere versiegen
dort die Quellen, wo der Wald abgeholzt wird.

Die charakteristische Mattenregion der niederosterreichi-
schen Voralpen wird immer grosser und zieht sich immer mehr in
die Tiefe. Die auf den kahlen oder wenigstens vegetations-
armen Hohen niedergehenden Regengusse wuhlen die sparlich
bewachsenen Weideplatze leicht auf, weshalb die Anzahl der
Sammelrinnen, Wasserfurchen und Graben vermehrt wird, wobei
die letzteren tiefer eingeschnitten werden. Die Verheerungen
nehmen unter solchen Umstanden ihren freien Lauf.



Em Abrutschen des Bodens wird dann begiinstigt,
wenn die oberflachliehen Bildungen (Dammerde) auf einem
fur Wasser mehr oder weniger undurchlassigen Unter-
grunde gelagert sind, oder wenn die vegetationsarme Boden-
flache nach vorhergegangener Diirre das Regenvvasser rasch
aufsaugt, wodurch eine plotzliche Vermehrung der Belastung
entsteht.

Die geologische Natur des Untergrundes ist somit
nicht nur fur die aussere Bodengestaltung, sondern auch fur
die Existenzbedingungen des Pflanzenlebens, zumal derWald-
culturen, von grosser Wichtigkeit. Es ist nicht ganz gleich-
giltig, ob der Wald in einem granitischen Urgestein- und
Sandsteingebirge oder in einem Kalkgebirge kahl geschlagen
wird. Die Entforstung auf einem Kalk- oder Dolomitboden
hat somit stets einen fast unheilbaren Schaden zur Folge,
wahrend ein Untergrund aus Granit, Granulit, Gneis oder Sand-
stein infolge der grosseren bindenden Kraft seiner Zersetzungs-
producte nicht in dem hohen Grade diesem Ubelstande aus-
gesetzt ist. Versaumt man daher nur kieine Steli en an den
kalkigen Abhangen neu aufzuforsten, so sind Abschwemmungen
der Dammerde und Erdabrutschungen unausbleiblich.

Die Waldausrottungen erzeugen auch sonstige weit-
gehende Veranderungen auf die klimatischen Verhaltnisse, da
vvaldbedeckte Flachen eine grossere condensierende Wirkung
ausiiben und daher grossere Niederschlagsmengen aufvveisen
als unbewaldete unter sonst gleichen physikalischen Verhalt-
nissen. Die Wirkung des Waldes wahrend der Regenzeit be-
steht hauptsachlich darin, dass das Laub das Wasser bindet.
das rapide Abfliessen vermindert und das Abschwemmen des
feinen Erdreiches verhindert. Ein grosser Theil der Nieder-
schlage dringt in den humus- und vegetationsreichen Boden
tief ein, um spater die Quellen continuierlich zu speisen.

Wie schon fruher bemerkt wurde, bildet der Alpenkalk
meist steile Berge und Felswande, die durch Verwitterung
eine grosse Masse von Bruchstiicken an ihrem Fusse anhaufen.
Die steileren Wande sind meistens kahl, denn aus der Kalk-
masse allein wird durch den Verwitterungsprocess nur sehr
langsam eine gelbliche Dammerde gebildet. Wo die steilen
Kalkabhange vom Baumwuchs langere Zeit entblosst bleiben,
wascht der Regen die daran hangende Dammerde ab und
dann kann keine kraftige Vegetation darauf emporkommen.

Die Schwarzfohre begniigt sich mit dem magerstem
Kalkboden und kommt darin am besten fort, und wo sonst
kein anderer Baum Wurzel fassen komite, da gedeiht sie
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iippig. Aus diesem Grande hat die Schvvarzfohre (osterreichi-
sche Fohre) in der Gegend von Wien eine grosse Verbreitung.
Unseren Kalkfelsen und Anhohen ist sie eine Zierde und fiir
die Ortschaften der Kalkregionen des Wienerwaldes ein
wahrer Segen. Sie allein venvandelt die sterilen Kalkschutt-
gehange in dichte, doppelten Nutzen tragende Walder. Auch
die Larehe, die Rothbuche, die Eibe u. a. verlangen Kalk-
boden, dem jedoch etwas mehr Humus beigemengt sein muss.

Der Weinstock gedeiht vortrefflich in unseren Gegenden
an humusreichen Schottergehangen, die an die Ebene grenzen
und nach Siid oder Siidost abfallen. Die siissen Trauben von
Voslau und Baden wachsen meistens auf Kalkschutt oder
Kalkconglomeraten.

Die Verwitterung der Kalksteine beginnt in der Regel
an der Oberflache und greift auf derselben weiter um sich.
Diese zerfallt dadurch zu Pulver, welches vom Regenwasser fort-
gespu.lt wird, wodurch andere noch unzersetzte Theile dem Ver-
witterungsprocess ausgesetzt werden. Letzterer greift auch tiefer
ein, wird auf Kliiften und Fugen weit fortgeleitet und erscheint
in den ersten Stadien als eine blosse Verfarbung oder Bleichung
des Gesteines, welche haufig nur einige Millimeter, bisweilen
aber auch sehr tief eindringt. Dunkle, durch organische Sub-
stanzen gefarbte Kalke werden hellgrau, eisenoxydulhaltige
roth, indem sich Oxyd bildet, und die gelblichen werden
braun, indem ihr Eisenoxyd im freien Zustande blossgelegt
wird. Sind die Kalkfelsen schon mit einer dicken Erdschichte
bedeckt, so schreitet die eigentliche Vervvitterung nur sehr
langsam vorwarts, weil dann weder der atmospharische Sauer-
stolf freien Zutritt hat, noch kann das in die Felsen einge-
drungene Wasser gefrieren. Dagegen werden die kalkhaltigen
Gesteine durch das Kohlensaure fuhrende Regenwasser fort-
\yahrend angegriffen und aufgelost, mogen sie auch noch so
tief unter der Oberflache liegen; ja, sie zersetzen sich gerade
dann am meisten, weil in der Tiefe die Kohlensaure mit dem
Wasser langer verbunden bleibt.

Wo der dichte Jurak alk unbedeckt liegt, da ist die
Vegetation stets kunamerlich; desgleichen da, wo der Korallen-
kalk vorkommt, indem diese Gesteine sehr kraftig der Ver-
witterung widerstehen. Wo dagegen der Jurakalk mit Thon
und Mergelgebilden lagert, da entsteht ein sehr fruchtbares
Erdreich. Auch die Kreidekalke mit Thon und Mergel geben
einen vortrefflichen Boden.

. Schliesslich sei noch bemerkt, dass der Kalkboden, welcher
unmittelbar durch die Venvitterung der Kalkgesteine gebildet



55

wurde, beiweitem nicht so fruchtbar ist als der durch An-
und Aufschwemmungen entstandene.

Ein vorzugliches Mittel, um den sterilen Kalk in einen
fruchtbaren Boden zu verwandeln, ist die Bewaldung des-
selben; der Wald schiitzt namlich den kahlen Kalkboden
gegen das Abfliessen und die Auslaugung und erhalt ihn con-
tinuierlich feucht, wodurch die Verwitterung der tiefer lie-
genden Felsmassen befordert wird. Um daher eine ackerbare
Krume auf kalkfelsigem Terrain zu erzielen, gibt es kein
besseres Mittel, als Wald darauf zu pflanzen; wo aber die
Felsen so nackt sind, dass Baume nicht darauf fortkommen
konnen, muss man mit Strauchern u. dgl. den Anfang machen.

IV.

Fossile Pflanzen und Thiere Niederosterreichs.
Unsere jetzigen Pflanzen und Thiere sind in gewissem

Sinne nur Abkommlinge der altesten, schon langst ausge-
storbenen Organismen, deren Reste schichtenweise in den
Ablagerungen von Tegel, Sand, Gerolle und festen Trummer-
gesteinen begraben liegen. Die Mehrzahl der Fossilien des
Wiener Beckens und der nahen alpinen Gebirge gehort den
Meeresbewohnern an, folglich mussten die meisten Absatze
auf dem Meeresgrunde stattgefunden haben. Nur in den
jungeren Schichten findet man Petrefacten, welche mit den
heute noch lebenden tibereinstimmen; dabei zeigen sich schon
fruhzeitig die Unterschiede zwischen den Bewohnern des
Meeres, des Brack- und Susswassers, sowie der ungleichen
Tiefen des Wassers. Viele der im Wiener Becken vorkommen-
den fossilen Thiere leben noch in der Gegemvart im Mittel-
meere oder an der Westkuste Afrikas. Die jetzt noch lebenden
Thiere, wie auch die Fossilien der jungeren und jiingsten
Schichten unterscheiden sich von den Petrefacten der alteren
Formationen insofern, als es die veranderten physikalischen
Zustiinde und die neuen Temperaturverhaltnisse eine Ab-
weichung in Form und Einrichtung bedingten. Alle Ver-
steinerungen und sonstige organischen Reste, die heute in
den zu ungleichen Zeiten abgelagerten Schichten gefunden
werden, zeigen jene Verschiedenheit, welche uns zu beur-
theilen befahigt, ob die Ablagerungen gleich- oder ungleich-
zeitig stattgefunden haben.

Wir haben es demnach nicht nur betreffs der Entstehung
der gegenwartigen Bodenverhaltnisse im Wiener Becken,
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sondern auch betreffs der Entwicklungdes organischen Lebensmit
einer langen Bildungsreihe zu thun, die gleichsam von einem
Nullpunkt ausgehend bis zum gegemvartigen Zustande leitet.

1. Die Thier- und Pflanzenwelt wahrend der secundaren Periode,

Entvverfen wir uns nun im Geiste ein landschaftliches
Bild jener geologischen Perioden, welchen die altesten Gesteine
der Wiener TJmgegend angehoren.

Wasserpflanzen und Wasserthiere sind die altesten or¬
ganischen Reste; es ist daher anzunehmen, dass zu jener
Zeit, wo die erste Bildung von Lebewesen in unserem Ge-
biete stattfand, dasselbe ganz mit Wasser bedeckt war. Als
nun die erste Inselbildung durch Hebung des Bodens vor sich
gieng, konnte sich auch die Landfauna und Flora aus unbe-
kannten Urkeimen entAvickeln. Bei zunehmender Austroeknung
und Erhebung des Landes nahm die Pflanzen- und Thienvelt
an Verbreitung und Mannigfaltigkeit zu, wa.h rend sie ander-
seits auf grossen Strecken infolge von Uberschwemmungen,
Erhebungen und Einsenkungen untergieng, oder infolge neuer
klimatischer und geologischer Verhaltnisse mannigfache Um-
Avandlungen und Veranderungen erlitt.

Die tiltesten Ablagerungen, die sich nach Art einer
Schuttlehne an die Abhange der primaren Gebirge als Kusten-
riffe abgesetzt haben, bestehen aus kalkigen Gerusten der
ausserordentlich reichen und mannigfaltigen Thiervvelt. Die
besten Riffbildner waren schon Avahrend der mesozoischen
Peiiode die astigen Korallen, weil sie am meisten geeignet
sind, allerlei Kalksande aufzufangen. Die abgestorbenen
Korallenstflcke veidieren bald ihre organische Structur, bilden
mit der Zeit durch Verwitterung mit feinerem Sand und
ahnlichen Harttheilen einen festen Kalk, der sich, Kusten bil-
dend, immer \veiter in das Meer vorschiebt.

Auch die Pflanzemvelt betheiligte sich an dem Aufbau
der secundaren Gesteine, indem schon zur Triaszeit kalk-
absondernde Algen in grosser Menge am Uferrande Avuchsen
und hier, mit den Korallenstocken innig verschinelzend, eine
Schutzdecke des Kusten- und Dammritfes bildeten.

Die meisten Triaskalke der bis nach Wien reichenden
nordostlichen Alpen sind Korallenkalke, welche gleichzeitig
mit dem Hauptdolomit entstanden sind und hauflg in den
regelmassig geschichteten Dachsteinkalk iibergehen. Dieses
Gestein ist hiiufig durch die ausgewitterte grosse Herzmuschel
(Megalodus trigueter, Fig. 10), „KuMritt” genannt, charakterisiert.
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Es ist das eine riesige Muschel, die zweifellos eine Riff-
bevvohnerin war. Wo wir heute Dachsteinkalke finden, dort
waren sicherlich einstens Kusten-Korallenriffe.

_ Nicht alle Gesteine der Trias sind Korallenriffbildungen, weii
gewisse nur im seichten. Wasser (in der Kustennahe) lebende
Muscheln beweisen, dass auch thonreiche Kalke und Mergel
in der Nahe der Kuste sich abgelagert haben. Diese versteine-
rungsarmen Mergel und Kalke zeigen dureh ihr Auftreten
zwischen den hellen riffbildenden Kalken und Dolomiten, dass
schon wahrend der Trias sich llumige Gesteine in seichten
Meeren ablagerten.

Die Korallenriffe der Juraformation sind den gewaltigen

Fig. 10. Megalodus triqueter (V3 der naturlichen Grdsse). a Vorderseite des
Steinkernes. b Steinkern mit erhaltener Schale.

Riffbauten der Trias gegenuber von keiner grossen Bedeutung,
doch erzeugten auch die seichten Jurameere mancherlei
Korallen, Schwamme und Crinoiden, zwischen denen sich die
Schalen von verschieden Gonchylien ablagerten (Fig. 11).

Um sich von den altesten Formationen unserer Gegend
eine richtige Vorstellung zu machen, besuche man die tief ein-
gerissenen Thaler unseres Randgebirges langs der Sudbahn.
So das romantische Thal von Kaltenleutgeben, die Bruhl und
andere Thaler in dem Gebiete der alpinen Auslaufer. Wir
finden hier Gesteine, die aus jenen sehr fernstehenden Zeiten,
welche die Geologen als secundare Periode bezeichnen, wie
Ruinen ehemaliger Epochen in unsere Gegenwart hereinragen.
Pflanzen und Thiere jener Zeiten, vvo insbesondere die Trias-
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und Jurameere durch ihren Reich thum an den merk\\iiidig-
sten Wasserthieren glanzten, sind sehr verschieden von allen
denen, welche heute bei uns leben. .

Besonders charakteristisch fur diese geologische Epoche
sind neben den Kopffussern, deren gegemvartiger Repriisen-
tant der wohlbekannte Tintenfisch ist, die damals sehr ver-
breiteten Ammoniten, die man in den alpinen Kalken ziem-
lich haufig findet. Die Ammoniten mussten in dieser Zeit in

Fig. 11. Jurameer mit Korallenboden.

dem Alpengebiete die grosste Bliite erreicht haben, sind aber
spater bis auf den einzigen, heute im Meere noch lebenden
Nautilus (Papierboot) ausgestorben. Versteinerte Ammoniten
findet man nicht nur in den Kalken, sondern auch im Mergel.
so z. B. bei Kaltenleutgeben und in der Briihl in einer ganz
bemerkenswerten Auswahl von Arten. Viele Sammlungen
besitzen davon sogar Stiicke, ivelche die ansehnliche Grofie
von nahezu 30 cm im Durchmesser aufiveisen.

Der Stamm der Stachelhauter, welcher in den Meeren
der Gegemvart eine ganz untergeordnete Rolle spielt, trat in
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den alteren Perioden, insbesondere in der mesozoischen in so
grosser Menge auf, dass seine Reste roachtige Kalkbanke zu~
sammensetzten; denn die kugeligen, keleh- oder becherformigen
Haarsterne (Crinoiden), die haufig far die ganze Dauer ihres
Lebens mit einem Kalkstiele an den festen Gegenstiinden an-
geheftet waren, mussten, da der Grinoiden-Kalk hier keine
Seltenheit ist, zu der Zeit zahlreich den Meeresboden bewohnt
haben.

Von den Strahlthieren kommen in den Ablagerungen der
Kreide sehr viele Seeigel (Echiniten) in Betracht. Aus der
Abtheilung der Ringehviirmer finden sich zuweilen massen-
hafte Anhaufungen von Serpula (Rohrenwurm), wahrend
dagegen das Gestein der weissen Kreidekalke von St. Veit fast
ganzlich aus den mit freien Augen unsichtbaren kleinen Kalk-
sehalen von Urthieren (Foraminiferen), deren Kalkpanzer
viele kleine Offnungen far den Durchtritt der Scheinfiisschen
tragen, zusammengesetzt ist. Milliarden von diesen Thierchen
bauten meist gemeinscbaftlich mit den Korallen emsig an
Kustenriffen, wahrend die auf dem Boden festsitzenden Grinoiden
im Vereine mit den Stachelhautern, welche in dem von uner-
messlichen Schwarmen der Foraminiferen durchdrungenenu
'Tegelschlarnmrn herumkrabbelten, wesentlich den Meeresboden
belebten. Dazu kommt die zerstorende Thiitigkeit der scheren-
tragenden Krebse, welche die zwischen den Koralienstocken
scharenweise vorkommenden grobschaligen Muscheln und
Schnecken zerbrechen und zerkleinern, um mit ihren KaufuBen
aus den Fragmenten das Aas hervorzuholen. Die Schalen-
splitter fiillten im Vereine mit dem von der Brandung zer-
riebenen Korallengrus die Liicken der Stocke aus, und daš
Ganze verfestigte sich unter dem losenden und umlagernden
Einflusse des Seewassers zu massigem und dicbtem Riffkalk.
in welchem die organische Structur des Materials heute meist
venvisehl ist.

Um annaherungsweise eine richtige Vorstellung der Thier-
welt'aus der secundarenPerio.de zu gewinnen, ist es nothwendig,
„die Neue Welt” bei Wiener-Neustadt oder die reizenden Thaler
der Piesting, Griinbach u. s. w. aufzusuchen. Man trifft hier
ausgebreitete Schichten von Sandstein, Mergel, Gonglomerat
und Braunkohle, die ein Bild des Reichthums organischen
Lebens, insbesondere wahrend der Kreideperiode geben, wie
wir es uns reichhaltiger und grossartiger nicht denken konnen.

Besonders interessant sind die faustgrossen dickschaligen
Meeresschnecken, welche in grosser Menge am Fusse der
Hohen Wand bei Dreistatten hermnliegen. Ebenso merkwiirdig



60

istdie Muschel Inoceramus (Fig. 12) mit den charakteristischen
Langsfalten. Dieselbe ist, wie wir spater horen werden, auch
schon auf dem Kahlen- und Leopoldaberge gefunden worden.
welcher Fund haufig als Beweis fflr die Abstammung des
Wiener Sandsteines aus dem Kreidemeere angefuhrt wird.
Unter den zweischaligen Muscheln der Kreide sind auch die
zur Abtheilung der Rudisten gehorigen Hyppuriten*) hochst
merkvvurdig. Diese Zweischaler bilden gleich den Austern
ganze Banke von neben- und aufeinander sitzenden und
fest angewachsenen Individuen. Aus ihren dicken Schalen
bestehen beinahe auschliesslich gewisse, ziemlich machtige und
weit verbreitete Kalkablagerungen in den Alpen, die als

Fig. 12. Inoceramus Cripsi (% der naturi. Grosse.)

Hyppuritenkalk bezeichnet werden. Die Hyppuriten sind an
den fusslangen dutenformigen Gehausen, welche mit einem
vielfach bezahnten Deckel wie ein Topf geschlossen tverden
konnten, leicht kenntlich.

Die eigentliche Meeresbevolkerung trug keinen so auf-
fallenden Charakter; denn besonders abweichende Typen
bildeten nur einige Chephalopoden, Belemniten und Ammo-
niten, welche der Meeresfauna der mesozoischen Zeit ein
fremdartiges Geprage verleihen. Die Ammoniten und Belem¬
niten, die wahrend der Tertiarperiode ganzlich ausstarben,
hatten bereits gegen Ende der secundaren geologischen Epoehe.
d. h. wahrend der Kreideformation, kleinere, ja geradezu
kriippelhafte Formen angenommen. Die lagunenartigen Gebiete
vvaren jedenfalls auch bei uns von Geschopfen bevolkert, deren

*) In der Einode bei Baden leicht zu llnden.
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abenteuerliehe Formen unsere kiihnste Phantasie von Drachen
undLindwurmern noch ubertreffen. Besonders charakteristisch fur
die mittlere Secundarzeit, die Juraperiode, ist ein mit scharfen
Zahnen bewaffnetes, eidechsenartiges Thier, welches mittels
fledermausartiger Flughaute sich durch die Luft bewegen
komite, ivahrend lange Krallen an den Extremitaten vielleicht
dazu dienten, die Beute zu erfassen oder sich selbst an Baum-
asten anzuklammern. Fast ebenso abweichend von allen jetzt
lebenden Wirbelthieren waren auch die Meeressaurier. Sie
hatten, wie jetzt kein Reptil, flossenahnliche Schwimmfusse
und waren kaum befahigt, sich auf dem trockenen Boden fort-
zubewegen. So schien z. B. den Plesiosaurus sein schvvanen-
artiger langer Hals dazu befahigt zu haben, den Kopf hoch
uber den Wasserspiegel zu erheben, um weithin nach der
Beute auszulugen, wahrend dagegen der plumpe Ichthjosau-
rus durch ivahrhaft tellergrosse Augen besonders geeignet zu
sein schien, auch tief unter dem Meeresspiegel nach Nahrung
zu suchen. Die monstrosen Reptilien aus der mesozoisčhen
Zeit hatten, wie sich aus ihren Skeletten ergibt, zuweilen eine
Lange von mehr als 8 m, und mussten ivahrend der Ablage-
rungen der Juragebilde besonders in Suddeutschland ungemein
haufig gewesen sein.

Wahrend heute aus der Classe der Reptilien nur Schlangen
und Eidechsen von sehr bescheidener Grosse in Niederoster-
reich vorhanden sind, hatten die Kriechthiere der mesozo-
ischen Zeit auch bei uns eine enorme Entwicklung und ein
eigenthiimliches Geprage. Ihre Venvandten lašsen sich nur mit
den Krokodilen der heissen Gegenden vergleichen.

Zu Lande schritten die Dinosaurier nach Art der jetzigen
Kanguruh auf zwei Beinen einher, \vobei sie den machtigen
Schweif als Stutze beniitzten. Von den niederen Landthieren
sind in erster Linie die Insecten von Bedeutung, unter denen
Kafer, Libellen, Heuschrecken, Schaben und Wanzen
eine bedeutende Rolle spielen, wahrend Spinnenthiere
und Tausendfusser nochnichtgefunden worden sind. Rechnen
\vir dazu noch einige Lungenschnecken, so ist damit er-
schopft, was wir von Landthieren der mesozoisčhen Periode
ivissen.

Alle diese Thiere, von den Urthieren angefangen _bis zu
den Reptilien, sind nun ausgestorben und haben nur die ein-
zige Bestimmung noch, alsDeutungszeichen fur jene Formations-
glieder zu dienen, in welchen sie ihr Grab gefunden haben
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Die nur flach liber den Meeresspiegel sich erhebenden
Klisten und Inseln, zum Theile schon Koralleninseln und Riff-
bildungen, waren jedenfalls von einer iippigen Vegetation
bedeckt, die vorherrschend aus bliitenlosen Gewachsen bestand.
Gewaltige Schachtelhalme, Baumfarne. Gycadeen; Nadel-
holzer, Pal men und ahnliche tropische Pflanzen bildeten das
einformige Kleid, und erst gegen Ende der secundaren Periode
trat eine reichere Flora von Dicotylen-Pflanzen hinzu. Die
Ufervegetation bestand auf dem sandigen Grande aus mehreren
Arten von Sagobaumen, die jetzt vorzuglich auf den Inseln
des indischen Oceans gefunden werden, ferner aus M imo s en
(Sinnpflanzen), Myrten, Akazien, Feigen- und Kastanien-
baurnen, Platanen, Eichen, Birken und anderen Gewaehsen,
die ali e auf ein vvarmes Klima deuten. Jedoch herrschten neben
den Algen die riesigen Gefasskryptogamen, namentlich aus
der Gruppe der Barlappen, Schachtelhalme (Equiseten)
und der Laubfarne vor. Zu diesen immergrlinen Urwaldern
passten die auf dem nur flach liber den Meeresspiegel sich
erhebenden Festlande lebenden ungeheueren Landthiere recht
harmonisch (Fig. 13).

Wenn wir uns die mesozoische Zeit vor dem Erscheinen
der Bliitengewachse vergegenwartigen, so muss sie uns trotz
dieser Harmonie wenig entsprechend erscheinen: ein Land
von dusteren, einformigen Meeresbuchten durchquert und von
Wald bedeckt, welcher hauptsachlich aus baumformigen
Schachtelhalmen und binsenartigen Sumpfpflanzen bestand.
Dieses Binsendickicht schien der Lieblingsaufenhalt der plumpen
Reptilien gewesen zu sein. Etwas anmuthiger wurde erst die
mesozoische Landschaft, nachdem unfern der Meeresbuchten
Baume mit gefiederten Kronen, gleichsam das Buschwerk be-
schattend, zur Entwicklung kamen und als zwischen mancherlei
Laub- und Nadelholz sich neben Palmen, Cycadeen und ahn-
lichen Pflanzen, die spater ganzlich aus unserer Gegend ver-
schwanden, auch hohe Wipfel von Eichen, Ahornen und Weiden
erhoben. Ein iippiges Unterholz vergrosserte den Reiz der meso-
zoischen Landschaft erst wahrend der Kreideformation.

J. Gzjžek*) fand am Fusse der Hohen Wand bei Wiener-
Neustadt fossile Pflanzen, die sich bei naherer Untersuchung
als hlattartige Theile monocotyler GeAvachse ergaben; v. Ettings-
hausen erkannte in ihrem charakteristischen Habitus Pan-
danenarten, welche facher- oder fiederformige Blatter und
palmenahnliche Kolbenrohre trugen.

*) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, pag. 157, 1. Heft 1851.
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Gegemvartig leben die Arten dieses Geschlechtes nur auf
sumpflgem Boden in einer feuchten und warmen Atmosphare
der heissen Erdstriche und zwar ausschliesslich in der Nahe
des Meeres. Die meisten Pandanenarten sind Inselbewohner,
so z. B. haben die Molukken 10, die Insel Bourbun allein 6
verschiedene Arten aufzuweisen. Diese Thatsache scheint auf

Fig. 13. Equiseten-Landsehaft aus der Trias.

eine ebenso beschrankte Ausdehnung des Festlandes im Alpen-
gebiete zur Zeit der Ablagerung der Kreideformation hinzu-
weisen.

Aus dem Umstande, dass die Pandanen nur auf Kalk-
boden gefunden werden und dass die Koralleninseln der Siid-
see mit mehreren Arten dieses Gew&chses oft dicht bewaldet
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sind, schloss Gonstantin v. Ettingshausen, dass zur Kreidezeit
unser Alpenkalk, der ihnen zur Unterlage diente, inselartig
aus dem Meere hervorragte.

Auch das Auftreten der Dicotylodonen in den sandigen,
kalkigen und mergeligen Kreideschichten als Kohlenflotze be-
weist, dass zu Ende der Kreideperiode bereits ein Theil des
ausgebreiteten Binnenmeeres in unserer Gegend schon trocken
gelegt sein musste. Diese sanft gehobenen, theils trocken
gewordenen, theils noch sumpfigen Strecken um das heutige
Becken, verwandelten sich nach und nach in ein mit M/ald
bedecktes Sumpfland und wurden zum Tummelplatz fur riesige
Kriechthiere u. dgl.; denn von den Saugethieren hat man bis
jetzt in den secundaren Formationen nichts gefunden.

Dies ist beilaufig der Grundzug in der Entwicklung der
Thier- und Pflanzenwelt wahrend der mesozoischen Periode
bis zu jener Zeit, w0 das in Rede stehende Gebiet jene
Gestaltung anzunehmen begann, in welcher es sich noch
heute zeigt; alle hier angefiihrten Urtypen bilden bereits die
Keime, aus denen sich wahrend der kanozoischen Periode ver-
wandte Formenreihen entwickeln konnten. Die hier angefiihrten
Pflanzen- und Thiergestalten bildeten sich spater immer
selbstandiger aus, so dass die Endglieder ihren Ureltern nur
sehr wenig gleichen. Trotz dieser Ungleichheit sind doch auch
die Organismen der nun nachfolgenden Perioden in gewissem
Sinne nur Abkommlinge der altesten, schon langst ausge-
storbenen Lebewesen und greifen, indem sie den Ursprung
des organischen Lebens mit dem gegenwartigen gleichsam
verketten, tief in die Vonvelt zuriick.

2. Die Thier- und Pflanzenwelt der tertiaren Periode.

Die auf die Kreideformation folgende tertiare Periode
beigt einen mehrfachen Wechsel von Siisswasser- und Meeres-
kildungen, welcher Umstand auf bedeutende Bodenschwan-
zungen und Niveauveranderungen der Meere, vielleicht durch
vulcanische Thatigkeit veranlasst, hindeutet. Das dadurch un-
eben gewordene und vom Meere nicht gleich erreichte und aus-
gefiillte Land gab zur tertiaren Zeit Gelegenheit zur Bildung
einzelner Siisswasserbecken und Tiimpel, in welchen zu-
sammengeschwemmtes Holz, ferner Moose, Farnkrauter und
andere niedere Pflanzen Torfmoore bildeten und im Verlaufe
der Zeit Braunkohle erzeugten, die heute noch in den
Kohlenb ergwerken von Jauling, Schauerleiten, Hart bei Gloggnitz,
Griinbach und Pitten ausgebeutet wird.



Die Pflanzenreste der Tertiarformation weisen auf ein afri-
kanisches Klima und auf die hochste Entwicklung der Pflanzen-
welt hin, indem selbst kronenblutige Zweikeimer in grosser
Mannigfaltigkeit ihre Spuren in Abdriicken von Blattern,
Stammen und Fruchten, sovvie in reichen Braunkohlenflotzen
zuruckgelassen haben. Die Abhange der Gebirge, welche unser
Becken damals einschlossen, trugen iippige Walder, deren
Geholz aus Feigenbaumen, Zimmtbaumen, Mammuts-
baumen, Palmen und Myrten zusammengesetzt war. Diese
heutzutage tropischen Gewachse mischten sich seltsam mit
Pinusarten, Ulmen, Birken, Platanen, Eichen, Nuss-
baumen und Kastanien. Auch diese Gewachse zeichnete
ein prachtiger Wuchs aus, zu welchem die auffallend grossen
Thiergestalten recht harmonisch passten.

Die in den secundaren Formationen sehr zahlreich ver-
tretenen Gycadeen werden in den Tertiarschichten ganz
vermisst, dagegen treten ausser den fruher genannten Ge-
wachsen noch folgende auf: Brotfruchtbaume (Artocarpeae),
Lorbeer, Seidelbast, Banksien, Olbaume, Ebenholz-
baume, Magnolien, Ahornarten, Seifenbaume, Stech-
palmen, Kreuzdorne, Akazien, Mimosen u. a. m.

In den jungeren tertiaren Schichten zeigen sich zunachst
den Palmen, Mammutsbaumen und Mimosen auch schon Birken,
Erlen, Becherfruchtige, Buchen, Platanen, Pappeln und Hiilsen-
fruchtige. In den jungsten Ablagerungen werden die Palmen
ganz vermisst und es treten nun Gewachse auf, die man
heute in dem gemassigten Klima von Europa und Nord-Amerika
findet. Damit niihert sich die Vegetation der Tertiarperiode
derjenigen der Jetztzeit.

Algen und Tangen hat man in allen Schichten gefun-
den, Mo os e sind in der Braunkohle nachgewiesen worden.
Auch Farne sind zahlreich und gut erhalten, jedoch nehmen
sie im Verhaltnisse zu den fruheren Perioden an Zahl und
Eigenthumlichkeit ab. Von den Grasern findet man nur ge-
ringe Spuren.

Ausserdem sind Blatt- und Fruchtreste gefunden worden,
welche man zu den Proteaceen rechnet. Es sind das strauch-
artige Gewachse, welche gegenwartig in Neuholland, am Gap
der guten Hoffnung, auf den australischen Inseln und im siid—
lichen Amerika einheimisch sind und wegen der zierlichen
Gestalt in Treibhausern haufig gezogen werden.

Mit dieser geologischen Periode fieng auch in der Thier-
welt ein W,echsel an, \vodurch die fruhere mesozoische Fauna
der jetzigen niiher geruckt wurde. Als Ursache dieser Vei-
Petkovšek, Erdgeschichte Niederosterreiclis. 5



anderung in der Land- und Meeresfauna konnen in erster
Linie die Sonderung der Meere in kleine Becken und Binnen-
meere und in zweiter Linie die neugeschaffenen klimatischen
Verhaltnisse angenomraen werden. Damit stimmt auch die
reiche Fauna der Tertiarperiode uberein, denn eine Menge von
Thieren, namentlich von Weichthieren aller Ari. von Strahi-
thieren, Seeigeln und Seelilien treten auf. Einige Muschelarten
dieser langst entschwundenen Zeit kommen noch heute in
warmeren siidlichen Meeren lebend vor, wahrend die in der
Secundarperiode lebenden Thiere bis auf sehr wenige Muscheln
schon vor Beginn der kanozoischen Zeit ausstarben.

Mit der Tertiarfauna erschien daher wieder eine ganz
neue, den veranderten Umstanden angepasste Schopfung,
welche der gegemvartigen viel naher trat als die eben unter-
gegangene. Es erschienen neben den hochsten Pflanzenformen
zum erstenmale Landsaugethiere in hochst entwickelten
Formen und in mannigfaltigster Gestaltung, freilich andere
Arten als die jetzt lebenden. Doch war das tertiare Becken
als eine grosse Meeresbucht bereits mit Geschopfen bevolkert.
die im ganzen den jetzigen ahnlieh sahen.

Unter den Wirbelthieren machte sich ein auffallender
Riickgang der Reptilien bemerkbar; von jenen machtigen Un-
geheuern, welche zur Trias-, Jura- und Kreidezeit das Land
und Wasser beherrschten, erloschen gerade die hervorragend-
sten Vertreter und an ihre Stelle traten die durch ihre Grosse
ausgezeichneten Wale. Von allen durch ihre Grosse hervor-
ragenden Kriechthieren aus der Kreidezeit blieben nur die
Krokodile als ein bis in die Jetztzeit hereinragender Uber-
bleibsel eines friiherenWeltalters librig; fur unser beschranktes
Gebiet blieben allerdings nur die Eidechsen und die fruher
nur schwach vertretenen Schlangen zuruck. Die Abnahme
oder das ganzliche Aussterben der secundaren und tertiaren
Riesenthiere lasst sich vielleicht dadurch begriinden, dass
dieselben ungeheurer Mengen von Nahrung bedurften, sie waren
aber vvegen ihrer geringen Intelligenz neuen Verhaltnissen und
Lebensbedingungen nicht mehr gewachsen. Die ersten Situge-
thiere der tertiaren Schopfung waren namlich niedrig organi-
sierte Pllanzenfresser; erst ■ nach diesen traten die im System
wie im Leben hoher rangierten Raubthiere auf und als
Schlussglied der tertiaren Thierwelt erscheinen die Affen.

Wir finden in dieser ersten Saugethiereschopfung Formen.
die sich von den jetzt lebenden sehr wesentlich unterscheiden.
So war z. B. das Dinotherium oder Schreckensthier
(Fig. 14) nach seiner Gestalt ein Mittelgeschopf zwischen Elephant
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undFlusspferd,in derForm undLebensweise ein rathselhaftesUn-
geheuer, dessen Abstammung noch in tiefes Dunkel gehiillt ist.
Es trug nach riickwarts gebogene Zahne im Unterkiefer, mit
welchen sich das Thier aus dem Schlamm und Sumpf heraus-
half. Reste dieses vonveltlichen hochst sonderbaren Thieres
wurden in der Umgebung von Wien (Matzleinsdorf, Baden,
Mannersdorf und Maria-Enzersdorfj ofter und zwar meist mit
den Resten von Mastodonten zusammen gefunden.

Das Mastodon longirostris war ein Elephant mit
Zitzenzahnen und vier Stosszahnen, von denen sich zwei langere
im Oberkiefer und zwei kiirzere im Unterkiefer befanden. Ace-
ratherium incisivum war ein Rhinoceros ohne Hom, Hyp-

Fig. 14. Dinotherium giganteum.

potherium gracile wieder ein Pferd von der Grosse eines
Esels, welches noch zwei Nebenhufe trug.

Die Ordnung der Wiederkauer reprasentiert ein Hirsch
(Palaeomeryx), ein vorweltlicher Ahne der Moschusthiere
von Hochasien. Auch der gewaltige Eber durchwuhlte schon
wahrend der Tertiarzeit mit seinen langen Hauern den
Boden Niederosterreichs.

Die Vogel kamen selten vor und trugen keine Zaline,
mit welchen ihre Vorfahren aus der Kreideperiode ausgestattet
waren; sie naherten sich bereits den jetzt lebenden Formen.
Auch die Reptilien, Amphibien und Fische zeigten eine An-
naherung an die Typen der Jetztwelt.

Besonders eigenthiimliche Landsauger findet man in den
jungsten tertiaren Ablagerungen, im Belvedere-Schotter und
Belvedere-Sand.

5
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Ein grosses Interesse kniipft sich an das Vorkommen von
Wirbelthierresten in den Leithakalken, worin man z. B.
bei Hamburg ein Seesaugethier (Halitherium), dessen Knochen
in der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien aufgestellt
sind, und bei Margarethen einen Bartenwal und andere selu*
merkvvurdige Landsiruger gefunden hat, die offenbarvom Lande
eingeschwemmt worden sind.

"Die sparlichen Schildkrotenreste aus den Tertiarbildungen
des Wiener Beckens erwiesen sich nach Untersuchungen von
Peters als Trionyx-Ar ten (Lippenschildkroten der Gegen-
wart). Ausserdem wurden itn Leithakalke von Loretto Reste
einer Sumpfschildkrote und in einem Steinbruche von
Kalksburg ein wohlerhaltener Steinkern einer fossilen Land-
schildkrote entdeckt.*) Die bestbekannte und am vollstandig-
sten erhaltene Form ist wohl die Schildkrote (Trionyx
vindobonensis); dieselbe wurde in den verschiedensten Alters-
stufen der Tertiarformation mit Knochen des Seehundes
Phoca pontica gefunden. In Gesellschaft dieses schon liingst
bekannten Seehundes, welcher mit der Phoca gronlandica
vervvandt zu sein scheint, fand man auch einen Delphi n und ein
dem Dugong nicht fernstehendes Seesaugethier. Auch \valfisch-
artige Sauger lebten neben einer Unzahl von Korallen, Muscheln,
Schnecken und kleinen Foraminiferen im Meere, wahrend die
friiher sehr verbreiteten Ammoniten, Belemniten und Rudisten
nach und nach verschwanden. Das Zurucktreten und endliche
Verschwinden dieser Thiere bringt man haufig in Zusammen-
hang mit dem Umsichgreifen der machtig uberhand nehmen-
den, raublustigen Knochenfische, welche mit Vorliebe allerlei
Gephalopoden vertilgten. Die friiher sparlich auftretenden
Nummuliten gelangten wahrend desTertiars zu ganz enormer
Entivicklung. Die nur wenige Millimeter grossen, linsen- oder
kugelformigen Gehause dieser Urthiere sind gegen Ende der
Tertiarperiode stark im Ruckgange begriffen und werden in
der Jetztzeit nur durch einige kleine und seltene Formen ver-
treten.

Auch die Stachelhiiuter sind fur diese Periode von
grosser Bedeutung, weil sie stellenweise in ausserordentlicher
Menge und Mannigfaltigkeit vorkommen.

Von anderen wirbellosen Thieren sind besonders die
Bohrschivamme (Vioa),**) Mooskorallen (Bryozoen) und
Armfiisser (Brachiopoden) in einzelnen Ablagerungen von

*) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, 1876.
**) Kami aul dem Calvarienberge bei Gumpoldskirchen leicht gefunden

werden.
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einiger Bedeutung. Eine sehr bedeutende Rolle dagegen spielt
die linsenformige, vielkammerige Foraminifere (Wurzelfusser)
Amphistegina Haueri. Am Fusse des Kahlenberges, nieht weit
von dem Orte, wo bei Heiligenstadt, am Lieblingssitze L. v.
Beethovens, ein Denkmal des grossen Tondichters steht, wurde

Fig. 17. Venus Dujardini.

sie von Franz v. Bauer zuerst gesammelt. Man iibersandte
den ganzen Vorrath an A. d’Orbigny, der sie richtig bestimmte.
Dieser Ort blieb darm durch Decennien eine wiehtige Fund-
gi’ube fur Foraminiferen-Sammlungen: Tausende von Formen
ivurden in verschiedenen Stufen mit einer Treue und Sorgfalt
fbriert, welche in der Paliiontologie einzig dasteht. Man trifft
sie meist in Gesellschaft der Nullipora; wo dies nieht. der Fali
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ist, dort muss angenommen werden, dass das Fortkommen
der Kalkalge Nullipora ortliche Hindernisse gefunden hat.

Nullipora ramosissima selbst ist ein vielastiger, knolliger
Organismus von ungefahrer Gestalt eines Blumenkohles. Durch

Fig. 18 a. Murex Aquitanicus.

Untersuchungen, die Fr. Unger iiber den Gegenstand ausge-
fiihrt hatte,^ angeregt, beschaftigten sich seither melirere Natur-
torscher mit diesem von ihm als verkalkende Alge richtig er-
kannten Gebilde, und wiesen sie in mehreren Formationen als
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einen sehr wesentlichen Factor der Kalksteinbildung in kiisten-
nahen Meeresstrecken unter dem Meeresspiegel nach. Auch
lebende Formen sind an der si\dwestlichen Kiiste Norwegens,
im Mittelmeere und in den subtropischen Meeren beobachtet
\vorden. in machtigen Rasenbiinken wuchs sie an den Ufern
des Beckens oder am felsigen Grunde in die gleichzeitig ab-
gesetzten Massen von Sand und Thon hinein, wo sie mit zahl-
losen Conchylien. Bryozoen, Foraminiferen und Stachelhautern
zu einem iesten Gestein verschmolz. Auf diese Art entstandene
versteinerte Rasenbiinke gibt es um das Wiener Becken, wie
wir spater horen werden, mehrere, worunter die bei Heiligen-
stadt wohl die bekanntesten sind.

Fig. 18S. Murex Fig. 19. Murex Partschi. Fig. 20. Murex Sandbergeri.
Aquitanicus.

Die Weichthiere, Schnecken und Muscheln, spielen im
Vergleiche zu den alteren Bildungen eine grosse Rolie und
sind in den Ablagerungen der tertiarcn Periode sehr haufig,
denn sie umfassen weit mehr als die Halfte der tertiaren
Thiere. Muscheln und Schnecken des Wiener Beckens und
seines Randgebirges sind durch grosse und mannigfaltige Formen
vertreten. Unter den Muscheln sind namentlich die mit einer
Mantelbucht versehenen Arten von Venusmuscheln (Fig.
15 bis 17) haufig, deren Nachkommen sich noch heute durch
Schonheit der Farben und mancherlei stachelige Auswiichse
auszeichnen; sie werden von Muschelsammlern sehr gesucht
und oft hoch bezahlt. Unter den Schnecken nahrnen schon da-
mals die Leistenschnecke (Murex, Fig. 18 bis 20), Kegel-
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Fig 21 a, b. Conus Haueri. Fig. 24. Mitra aperta,

Fig. 22. Conus fuscocingulatus.

Fig. 23. Fusus intermedicus.

sehnecke (Conus, Fig. 21 bis 22), Spindelschneeke
(Fusus, Fig. 23), Faltenschnecke (Mitra, Fig. 24), Thurm-



schnecke (Turritella, Fig. 25) und Cerithienarten neben
Rissoen (Fig. 26 bis 28) uberhand. Unter den ge-
nannten finden wir an den Abhangen des Wienerwaldes
(Speising. Dornbach. Potzleinsdorf, Sievering. Grinzing, Nuss-

Fig. 25. Turritella gradata. Fig. 28. Rissoa scalaris.

dorf u. s. w.) die mannigfaltigsten und zierlichsten Conchylien,
durch deren haufiges Vorkommen einige der genannten Orte
besonders charakterisiert sind.

Die artenreiche Sippe Murex, noch heute auf deni
Schlammboden oder felsigen Grunde' des Mittelmeeres lebend.

Fig. 26. Rissoa Mariae d. Orb.

Fig. 27. Rissoa Venus d. Orb.
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hat den Aussenrand mit einem Umschlage umgeben, der beim
Wachsthum auf den Windungen in Gestalt wulstiger, faltiger
oder zackiger Langsbinden zuriickbleibt.

Fig. 29.
Cerithium

rubiginosum.

Fig. 30.
Cerithium
Zeuschneri.

Fig. 31.
Cerithium
pictum.

Fig. 32.
Cerithium

nodosoplicatum.

Fig. 33. Cerithium Michelottii.

Fig. 31. Cerithium
minutum.

Fig. 35. Cerithium
Mediterraneum.

Fig. 36. Cerithium
vulgatum.

Die Familie der Kegelschnecken (Conoidea) lebt eben-
falls noch heute auf dem sehlammigen Grande in vielen Arten
und tragt ein eingerolltes, verkehrt kegelformiges Gehause.
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Auch die Spindelschnecke hat nochNachkommen in den
europaischen Meeren. Ihr spindelformiges Gehause verdankt
seine Entstehung dem lang gezogenen spitzen Gewinde und
dem langen, von der Basis auslaufenden Canale.

D as Gehause der Mitra ist. fast spindelformig und hat
ein langes spitzes Gewinde.

Das artenreiche Geschlecht der Gerithien (Fig. 29 bis 37)
war besonders reich in unserem Tertiarmeer vertreten und
lebt auch noch jetzt in den Lagunen, im Brackwasser und an
den Flussmiindungen. Einer Spinne gleich spinnt das Ceri-
thium einen Faden aus einer klebrigen Fliissigkeit, um seinen

Fig. 37. Buccinum caronis.

Fali in die Tiefe aufzuhalten und sich die Mogliehkeit zu
sichern, wieder auf Seinen vorigen Platz zuriickzukehren. Das
Wiener Becken hat eine nicht geringe Anzahl schoner Arten,
die inmitten der normalen Ablagerungen brackisch gewordene
Bezirke verrathen.

Die artenreiche Rissoe ist durch Kleinheit und Zierlich-
keit ausgezeichnet und hat meist ein thurmformiges Gehause
mit eiformiger Miindung und ebensolchem hornigen Deckel.
Man kennt viele Arten, welche in allen tiefen Regionen ge-
funden werden. Die jetzt lebenden lieben gemassigtes Klima,
besonders das Mittelmeer.

Die Bucciniden (Fig. 37), deren eiformig kegeligen
Schalen auf den convexen, langsfaltigen Windungen mit erha-
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benen Querleisten versehen sind, besitzen noch heute am
Strande der nordlichen Meere nahe \erwandte. Andere

Fig. 38. Ancillaria glandiformis.

Fig. 39. Cypraea pyrum.

haufig vorkommende und hier bildlich dargestellte fossile
Schnecken und Muscheln des Wiener Becken sind noch fol-
gende Arten: Ancillaria (Fig. 38), Cypraea (Fig. 39), Ringiu-
cula (Fig. 40), Columbella (Fig. 41), Purpura (Fig. 42), Cassis
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(Fig. 43), Pyrula (Fig. 44), Fasciolaria (Fig. 45), Turbinella
(Fig. 46), Gancelaria (Fig. 47 bis 49), Pleurotoma (Fig. 50

Fig. 40.
Ringicula
costata.

Fig. 41 a.
Columbella
scripta.

Fig. 41 h.
Columbella

tiara.

Fig. 41 c.
Columbella
Mayeri.

Fig. 42. Purpura exilis. Fig. 43. Cassis saburon.

bis 54), Turbo (Fig. 55), Monodonta (Fig. 56), Trochus
(Fig. 57 bis 58), Paludina (Fig. 59), Natica (Fig. 60 bis 61),



Fig. 44 a. Pyrula rusticula.

Fig. 44 b. Pyrula rusticula.

Fig. 44 c. Pyrula
rusticula.

Fig. 44 d. Pyrula condita.

Fig. 45 Fasciolaria fimbriata.
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Rissoina (Fig. 62), Melanopsis (Fig. 63 bis 64), Planorbis (Fig. 65),
Bulla (Fig. 66), Dentaliuin (Fig. 67), Triton (Fig. 68). — Tapes

Fig. 46. Turbinella subcraticulata. Fig. 47. Cancellaria inermis.

Fig. 49. Cancellaria. Fig. 50. Pleu- Fig. 51. Pleurotoma
va.ricosa. rotoma festiva. asperulata.

(Fig. 69), Isocardia (Fig. 70), Lucina (Fig. 71), Cardita (Fig.
72), Pectunculus (Fig. 73 bis 74), Arca (Fig. 75 bis 77), Modiola
(Fig. 78), Mythilus (Fig. 79).
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Unter den Muscheln findet man besonders auch haufig die
Kammuscheln oder Pecten (Fig. 80 bis 83), Austern (Fig.

Fig. 52. Pleurotoma
granulata.

Fig. 53. Pleuro¬
toma trifasciata.

Fig. 54. Pleuro-
i .torna rotata.

Fig. 55. Turbo rugosus. Fig. 5(1. Monodonta angulata.

Fig. 57. Trochus Podolicus.
84 bis 85), Herzmuscheln oder Gardien (Fig. 86 bis 91) und
Flussmuscheln (Fig. 92), letztere in Susswasserablagerungen.
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Sehr haufig wird auch die Congeria (Fig. 93 bis 96), die
den jetzigen Miessmuscheln sehr ahnlich sieht, im Donaubeeken

Fig. 58. Trochus patulus. Fig. 59. Paludina
concinna.

Fig. 60. Natica nulli-
punctata.

Fig. 61. Natica helicina. Fig. 62. Rissoina decussata.

Fig. 63. Melanopsis Fig. 65. Planorbis pseudo-ammonius. Fig. 66 5. Bulla
impressa. conulus.

gefunden. Sie mied ein allzu triibes Wasser, da sie in den etwas
vom Uferrande entfernten Inzersdorfer Schichten gefunden wird.
Petkovšek, Erdgeschichte Niederosterreichs. 6
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Fig. 67. Dentalnim Badense.

Fig. 69. Tap es gregaria.

Fig. 70. Isocardia cor.

Hier sei noch envahnt, dass die fossilen Weichthiere des
Wiener Tertiarbeckens von jeher die Aufmerksamkeit und
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Fig. 71 a. Lucina leonina.

Fig. 71 c. Lucina columbella.

Fig. 71 b. Lucina leonina. Fig. 72. Cardita Partschi.

das hohe Interesse bei allen Naturforschern erregt haben, und
M. Hornes hat in seinem grossen Wer-ke die fossilen Mollusken

6 '
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des Tertiarbeckens von Wien durch Wort und Bild in aus-
gezeichneter Weise illustriert. *)

Fig. 74. Pectunculus pilosus.

*) Die fossilen Mollusken des Tertiarbeckens von Wien. Abhand-
lungen der geologischen Reichsanstalt. 2 Bande. Wien 1856 bis 1870.
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Diese Reste jener Sehopfungsepoche, welche der gegen-
wartigen unmittelbar vorausgieng, gestatten viel eher eine

Fig. 75. Arca umbonata.

Fig. 76. Arca barbata. Fig. 77. Arca Fichteli.

Fig. 78. Modiola Volhynica.

Vergleichung mit den jetzt
fruheren Perioden.

Fig. 79. Mythilus fuscus.

lebenden Formen, als die der
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Fig. 80 . Pecten Tournali.

Fig. 81 . Pecten substriatus. Fig. 82 . Pecten elegans.



87

3, Die marine, brackische und Susswasserfauna des Wiener Beckens.

In die Tertiarperiode fallen bedeutende Hebungen der
Alpen und grossartige Schichtenstorungen, welche insbesondere
der Umgebung Wiens und den niederosterreichischen Voralpen
ihre jetzige Gestaltung gaben. Es fanden da, wie schon L. v.
Bueh richtig bemerkt hatte, nicht nur Bewegungen auf- und

Fig. 83. Pecten Leythajanus.

ab warts statt, sondern es traten auch bedeutende seitliche
Verschiebungen ein. Diese grossartigen Veranderungen konnten
fur die organisehe Welt nicht ohne Einfluss bleiben, und somit
wechselte nicht nur die Fauna, sondern auch die Flora ihren
Gharakter.

Diese Veranderung der ganzen he.utigen Tiefebene um
Wien geschah hauptsachlich durch Hebung des Meeresbodens,
wodurch ein Theil des Meerwassers zum Abfluss gebracht, aber
durch Sussvvasser wieder ersetzt vvurde. Es entstand auf diese



Art das Brackwasser, welches nur bestimmten Thieren
zutraglich ist. Die echten Meeresbevvohner mussten daher aus-

Fig. 85. Ostrea cochlear.

sterben und somit erhielt das tertiare Meeresbecken eine ein-
formige Fauna, welche der des heutigen Schwarzen Meeres glic-h.
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Fig. 86. Gardium discrepans.

Fig. 87. Gardium Turonicum. Fig. 88 a. Gardium apertum.

Fig. 88 b, c. Cardium apertum.

Durcli die nachste und letzte Erhebung des Seebodens
gieng aus der brackischen Meeresbucht ein Siisswassersee
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Fig. 90. Gardium Hoernesianum.

des Wiener Beckens die nothwendige Klarheit zu gewinnen,
ist es daher thunlich, dieselbe in einzelne Gruppen zu zerlegen

hervor, dessen Spiegel hoher stand als das Niveau der heutigen
Adria. Um iiber die Entwicklung der tertiaren Thierwelt

Fig. 89. Cardium hirsutum.
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and den Gharakter einer jeden dieser Gruppen gesondert
zu betrachten. Im Nachfolgenden werden drei solche Gruppen
unterschieden:

1. eine marine Fauna mit einem Mittelmeer-
charakter,

Fig. 91 a , b, c. Cardium edule.

Fig. 92. Unio atavus.

2. eine sarmatische (brackische) Fanna, welche mit
derjenigen des Sehwarzen Meeres ubereinstimmt,

3. eine halbbrackische und Siisswasserfauna. welche
die allmahliche Aussassung des Wassers erkennen lasst.

Nach dem vorerwahnten Fauneneharakter wurden zuvor
auch die unter dem Wasser stattgefundenen Ablagerungen
des alpinen Wiener Beckens in drei dem Alter nach etwas
verschiedene Abstufungen getheilt, ivelche sich hauptsachlich
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Fig. 93. Congeria subglobosa.
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durch die Verschiedenheit der in ihnen gefundenen Thierreste
unterscheiden.

Die unterste oder marine (Mediterran-) Stufe mit Meeres-
ablagerungen ist durch eine Fauna ausgezeichnet, welche einen

Fig. 95. Congeria spathulata.

Fig. 96. Congeria Partschi.

mehr suptropischen Charakter zeigt und mit der Seebevolke-
rung des Mittelmeeres ubereinstimmt. Die Meeresfauna ist
durch Reichthum, Grosse und Mannigfaltigkeit ihrer Producte
merkvvurdig; sie liefert den bei weitem grossten Theil der aus
dem Wiener Becken stammenden Fossilien. Es finden sich hier



theils secundare, theils ganz neue Thiergruppen. Die be-
kanntesten sind:

Die Korallen, welche z. B. im Badner Tegel lose, d. h.
als Einzelkorallen auftreten, und Moosthierchen (Bryozoen);
beide Thierfamilien meiden den schlammigen Boden. Dadurch
gewinnen wir die Ueberzeugung, dass der Badener Tegel
(mariner Tegel) in grosseren Meerestiefen zur Ablagerung kam.

Die Foraminiferen, von denen man mehr als 300 Species
kennt, kommen im marinen Tegel so massenhaft vor, dass
jeder Ziegelstein aus marinem Tegel viele Tausende dieser
wunderbaren Thiergehause enthalt.

DieFauna derSeeigel ist ebenfalls sehr bedeutend. In
ganzen Reihen sieht man sie in dem Gestein sitzen, z. B. im
Conglomerate des Rauchstallbrunngrabens, in Brunn am
Steinfelde u. s. w.

Ungeheuer reich ist die Muschelfauna in den marinen
Ablagerungen; sie ist in den Gesteinen fast durchgehends als
Steinkern zu flnden, ausgenommen: Austern und Kamm-
muscheln.

Als typische Formen der Meeresschnecken erscheinen
die Gattungen Pleurotoma (Thurmschnecke), Fusus und Murex
(Spinnenkopf), die in staunenerregender Artenzahl auftreten.

Fische sind selten in den marinen Absatzen gefunden
worden, ebenso sepienartige Thiere.

Eine grosse Rolle spielt in den marinen Kalkbildungen
die ganz nieder organisierte Pflanzengruppe der Algen, und
zwar die oben genannte Nullipora ramosissima, aus welcher,
wie wir spater horen werden, ganze Kalkbanke bestehen. Sie
ist an den meisten marinen Uferbildungen betheiligt, in welchen
sie oft zwei Drittel des Materials zusammensetzt.

Die eben geschilderten Fossilien der marinen Stufe sind
mit den Sedimenten eines kalteren Wassers, der sarmati-
schen Stufe, tiberdeckt. Die sarmatische Fauna ist eine
verarmte. Kaum einige zwanzig Arten Mollusken haben sich
aus dem warmeren Meere erhalten. Foraminiferen-Arten sind
ebenfalls verarmt, wenngleich der Individuum-Reichthum
stellenweise ein ganz enormer ist. Das typische Fossil der
Weichthiere ist ein Cerithium, eine Schnecke, deren Gehause
beiAtzgersdorfmachtige Steinbanke bilden (Fig. 29 bis36 pag.74).

Was die tertiare Fauna der Landthiere betrifft, ist zu be-
merken,dassdieselbe mit jener der Mediterranstufeubereinstimmt.
Dieser Umstand beweist, dass tief eingreifende Veranderungen
in der physikalischen Beschaffenheit des Meeres durchaus keine
gleichzeitigen Veranderungen in der Landfauna verursachen.
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Ganzmerkwurdig sind die Wirbelthiere dessarmatischen
Meeres im Tegel von Hernals und Nnssdorf, wo man neben
einer Anzahl von Fischen auch Reste von Seehunden,
Delphinen und Bartenwalen gefunden hat. Von den Siiss-
wasserthieren fand man in den Hernalser und Nussdorfer Ziege-
leien Reste von Flusschildkroten.

Nur wenige Thiere aus dem marinen Zeitalter erhielten
sich auch Avahrend des sarmatischen; denn die gewaltigen
physikalischen Veranderungen griffen so tief in das Thierleben
ein, dass sie sozusagen eine neue Fauna schufen, die aber
Avieder bestimmt A\mr unterzugehen. Neue Verhaltnisse traten
ein und mit diesen eine neue Fauna: Die Susswasserfaima,
die uns eine ThierAvelt reprasentiert, vvelche bereits den Einfluss

eines geAvaltigen SiissAvasserstromes zeigt. Auch an der dritten
Stufe kann man Ablagerangen tieferen Wassers und Strand-
bildungen unterscheiden. Die ersteren bilden bis 100 m machtige
Tegelmassen mit der charakteristischen Muschel „Gongeria
triangularis” (Fig.94) und der Schnecke „Melanopsis Vin-
dobonensis” (Fig. 97,98). Eine lebende Nachfolgerin der ersten.
Gongeria polymorpha, findet man gegenAvaitig in dem neuen
Durchstich der Donau und der ZAveiten im Voslauer Warmteiche.
Avelche unter dem Namen Melanopsis Audebartii bekannt
ist. Andere Versteinerungen, Avelche der halbbrackischen, be-
ziehungSAveise SiissAvasserfauna angehoren, Averden vorzugsvveise
den SussAvasserconcbylien, Susswasserschildkroten, Avie auch
den Landthieren und Landpflanzen zugezahlt. Die Landthiere
sind bereits unseren jetzigen Elephanten, Nashornern, Pferden
und Antilopen verAvandt.

Fig. 97. Melanopsis
Vindobonensis.

Fig. 98. Melanopsis
Martiniana.
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Auch die Landflora der Siissvvasserstufe war ziemlich
mannigfaltig und deutet auf ein warmes Klima hin. Es um-
gaben noch immer immergriine VValder einen weiten, stillen
Binnensee, dessen Ufer von einem iippigen Dickicht aus halb-
tropischen Gewachsen prangten. Aber nach und nach zeitigte
auch diese Stufe Pflanzen, welche bereits einem gemassigten
Klima zu entsprechen begannen und deren analoge Arten wie
Pinie, Birke, Erle, Eiche, Buche, Kastanie, Weide, Pappel,
Kreuzdorn, Platane, Lorbeer u. s. w heute noch bei uns leben.

Die VValder dieser Stufe zeichneten sich durch eine be-
sondere Feuchtigkeit aus. In den Siimpfen und in den zahl-
reichen grosseren und kleineren Susswasserseen, deren Ufer
ein dichtes Rohricht trugen, tummelten sich zahlreiche Krokodile,
Schildkroten und ahnliches Gethier.

Nach dieser kurzen Skizzierung der drei Thierstufen, die sich
\vahrend der tertiaren Periode im Wiener Becken entwickelten,
drangt sich uns unvvillkurlich die Frage auf: Welche Ursachen
bedingten diese Verschiedenheit in der Fauna des engbegrenzten
Binnenmeeres ?

Aus den heutigen Zustanden wissen wir, dass Wassertiefe,
Temperatur, Salzgehalt, Gesteinsbeschaffenheit des Meeres-
grundes und schliesslich auch die im Wasser schwebenden
Mineralien, wie Kalk, Gips u. s. w. ebenso bestimmend auf das
ihierische Leben einwirken, wie Druck und Warme der VVasser-
saule. Da nun die angefuhrten Factoren auch im Wiener
Becken auf das organische Leben verandernd eingriffen, so
mussten nach und nach abweichende Thiertypen gezeitigt werden.
Verschiedene Gesteine, verschiedene Lebensbedingungen, ver-
schiedene Temperaturverhaltnisse erzeugen auch ungleiche
Thierassociationen. Nur vvenige Arten ziehen sich wie ein
Faden. unabhangig von der Boden- und Wasserbeschaffenheit,
dem Klima und der Meerestiefe, durch alle Stufen als Binde-
glied der heterogensten Wesen und nahern sich nach und nach
der gegenwartigen Fauna.

Am meisten verandernd griff auf die tertiare Fauna das
Einstromen kalten Wassers bei gleichzeitiger Abschliessung des
Beckens von dem vvarmeren Meere. Diese Veranderung voll-
zog sich verhaltnismassig rasch, daher folgten die drei Faunen
unvermittelt aufeinander.

Wahrend die Meeresfauna einen dreimaligen Wechsel
aufzuvveisen hat, machte die Thienvelt des Festlandes nur eine
zvveimalige Veranderung durch und zwar in der Weise, dass
die erste Saugethierfauna auf die marine und sarma-
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tische, die zweite auf die Siisswasserstufe fallt. Die erste
Saugethierfauna (Dinotherium, Mastodon, ein kleines Rhinoceros,
Schwein, Hirsch, ein kleines Pferd, Tapir, Hyane u. s. w.) ist
verhaltnismassig arm und ist besonders bemerkenswert durch
die oben genannten Seehunde, Delphine und Bartenwale aus
den Lehmgruben von Nussdorf.

Die zweite Saugethierschopfung zeigtbereits echteWieder-
kauer, Vorlaufer des Pferdes (Hyppotherium mit Nebenklauen
auf dem Fusse), Schvrane und Tapire, welche jenen Pachy-
dermen (Dickhautern) gleichen, die heute noch im mittelafrika-
nischen Gebiete leben.

Die meisten Landthiere der tertiaren Zeit zeichnet eine
kolossale Grosse aus. Ihre Lebensbedingungen waren nicht die
grossen Continente, sondern Warme, reichliche Nahrung und
von Menschen unbewohnte Gebiete; denn auch heute finden
wir die grossten Sauger, Vogel, Reptilien und Lurehe neben
den kolossalen Kryptogamen und Phanerogamen nur in den
heissen und wenig bewohnten Landem.

4. Die Thierwelt der Diluvialperiode.

Mit der Lossbildung begann bei uns die Diluvialperiode.
Die machtigen Losswande langs der Nussdorferstrasse, welche
unmittelbar den sarmatischen Tegel uberlagern, beherbergen
Reste des wahrscheinlichen Urahnen unserer Rinder, des Ur,
welcher mit dem Mammut, dem Hohlenbar, der Hohlen-
liyane, den neuen Hirsclien, den diluvialen Pferden.
Schvveinen und Ziegen eine neue Landsaugethierfauna fixiert.
Dieselbe ist von den zwei fruheren verschieden und wird als
die dritte bezeichnet. Das merkwurdigste Glied dieser Fauna
ist wohl das Mammut, welches eine Flohe von mehr als
4 m hatte.

Die friihere Schopfung war mit Ausnahme von mehreren
Gonchylien und Foraminiferenarten, die noch jetzt im Mittel-
meere und in anderen siidlichen Meeren leben, untergegangen.
Die kahlen Gebirge waren nicht in der Lage, die Menge des
fallenden Regens aufzunehmen; es entstanden somit machtige
Bache, welche die Niederungen mit den spater zu beschreiben-
den Ablagerungen iiberdeckten. In diese Zeit mag auch bei
uns die Erschaffung der neuen Elephanten, Pferde, Wieder-
kauer, Baren, Wolfe, Hyanen und Hirsche fallen, deren Reste
man im Loss und in den Hohlen fmdet. Reich an derartigen
Funden sind die Diluvialbildungen von Nussdorf und Heiligen-

Petkovšek, Erdgescliichte Niedei bsten-eichs. 7
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stadt, wo besonders haufig Mammutsreste in den Aufschliissen
langs der Nussdorferstrasse gefunden vverden.

Wolf*) schreibt diese massenhafte Anhaufung von Knochen-
resten jenem Delta zu, welches sich an der Mundung des von
Grinzing kommenden Nesselbaches in den alten Donaulauf hin-
ausbaute. An der Spitze dieses Deltas strandeten die von den
Hochfluten der Donau herabgeschwemmten Cadaver und vvurden
successive vom Loss bedeckt, wo sie nnter der 4 bis 6 m.
machtigen Lossdecke auf dem Localschotter sich eingebettet
befinden.

F. Karrer jedoch hiilt dafiir, dass die diluvialen Sauge-
thiere in der Niederung von Wien selbst heimisch waren; die-
selben kamen aus den mit Wald und Hochgras bewachsenen
Gegenden und von den nahen Hohen zum Trunke an die
Wasser herab und versanken in den Siimpfen und schlammigen
Ufern, wo sie nach und nach von Sand und Schlamm be-
graben wurden.

Neben Auerochsen, Elenthieren und Elephanten (letztere
waren vvahrend der einleitenden Diluvialperiode mit einem
dicken Pelz versehen, der sie dem ktihlen Klima anpasste)
bevolkerte damals auch eine Unzahl kleiner Nager und Insecten-
fresser (Mauhvurf, Spitzmaus, Wuhlmaus, kleine Hasen, Fleder-
mause u. s. w.) die Donauniederung.

Bei einer Brunnengrabung fand man in Nussdorf Stiss-
\vasserkalk mit Teller- und Schlamrnschnecken, und von
den Helixarten sind gegen 12 Species bekannt. die in den
Wiener Diluvialablagerungen gefunden worden sind. Im Loss
und manchmal auch im Tegel trifft man die sogenannte Moos-
schraube (Pupa), die Bernsteinschnecke (Succinea), die
Landschnecke (Clausilia) und Schnirkelschnecken in
mehreren Arten. Von der Vielfrasschnecke (Bulimusj mit
dem langlichen Gehause und der langlichen Mundung, welche
heute nur in den tropischen Landern lebt, wurden bereits zwei
Arten gefunden und auch die schone Achatschnecke
(Achatina), die ebenfalls auf die siidlichen Lander beschrankt
ist, kann hie und da als seltener Fund gemacht werden.

Es_ erubrigt uns schliesslich nur noch zu bemerken, dass
die meisten Schnecken, vvelche im Diluvium des Wiener
Beckens zahlreich gefunden \verden, heute noch leben.

Die Diluvialperiode schloss nun ab, als die Gletscher
theils ganz wegschmolzen; theils in die hintersten und hochsten

*) Geologische Studien etc. von F. Karrer. Jahrbuch der geolog.
Reichsanstalt 1893, pag. 377.
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Alpenthaler sich zuruckzogen. Mit jener Zeit, wo die Sonne siegte,
die Wolken sich zertheilten und vielleicht ein Avarmeres Klima
die Herrschaft ubernahm, Avie jenes zur Diluvialzeit, trat der
jetzige Zustand der Dinge ein. Die grossen Landsauger konnten
eine derartig eingreifende Veranderung nicht lange uberleben
und starben, Avenigstens in unseren Regionen, aus. Im Meere
hingegen, aa^o die klimatischen Abwechslungen nicht so greli sind.
haben sich in den siidlichen Gegenden, wie wir fruher gesehen
haben, mehrere Thiere erhalten, die schon wahrend des Tertiars
gelebt haben. Gleichzeitig erscheinen auch ganz neue und
ausserordentlich mannigfaltige Schopfungen soAvohl im Pflanzen-
als auch im Thierreiche.

Der Mensch scheint dem RTntergange der letzten Re-
prasentanten der grossen Landthiere der Diluvialperiode schon
beigeAvohnt zu haben und hat selbst seit mehreren 1000 Jahren
mannigfaehen Veranderungen und Vorgangen in der organischen
Avie in der physischen Natur zugesehen. Seine eigene Ver-
breitung Arerdrangte die vielen urspriinglich einheimischen
Avilden Thiere und Pflanzen immer mehr und ersetzte sie durch
Hausthiere und nutzbare GeAvachse, die sich bis heute er-
hielten.

Diese, Avenn auch nur kurze Skizze liber die EntAvicklung
organischen Lebens im Wiener Recken zeigt uns, dass unser
Boden alt ist, dass er jedenfalls alter ist, als Avir Menschen
es uns denken konnen. Weiter lehrt sie uns, dass die Zeit
des Menschen nur das letzte und kurzeste Glied, das Schluss-
glied, in der EntAvicldungsgeschichte der Erde darstellt, dass
vor dem Auftreten des Menschen zunachst in der Tertiar-
periode mehr oder Aveniger entAvickelte Saugethiere auch in
unserem Gebiete herrschten und dass schliesslich je mehr Avir
in den geologischen Epochen zuruekschreiten, die LebeAvesen
desto niedriger organisiert erscheinen.

Die Herrschaft in der Thiemelt hatten die Saugethiere
erst in der Tertiarperiode ubernommen, in Avelcher sie sich
zu einer Grosse entAvickelten, gegeniiber welcher die heutige
Thier\Arelt A^erschAvindet. \V ir envahnten oben nur eine kleine
Anzahl elephantenartiger Thiere (Dinotherium, Mastodon,
Rhinoceronton), ferner ein schAveinartiges Thier, grosse VVieder-
kauer und andere, Avelche zusammen die erste Landfauna des
Beckens bildeten. Dieselbe ist nun verschAVunden und Avir
haben keinen Vertreter der „vorsundflutlichen” Sauger mehr.
Die Zeit ist voriiber, avo auch bei 'uns unter den sclnveren

7 *
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Tritten solcher Riesenthiere, clie sich heute nur die kiihnste
Phantasie auszumalen vermag, der Boden erzitterte.

In diesem Bilde griffen wir in das Dunkel der Unvelt.
die schon und grossartig lange vor dem Auftreten des Menschen-
geschlechtes bestand.

Der Historiker berechnet aus den vergilbten Urkunden
Jahreszahl und Datum der fruheren Ereignisse, dem Alterthums-
forscher stehen Denkmaler und Kunstschatze liingst vergangener
Zeiten zur Verfiigung, um mit Sicherheit auf Jahrhunderte
genau die Zeiten zu beurtheilen; die eigentliche Urzeit aber,
'die Entwicklungsgeschichte des Bodens und der darauf lebenden
Thier- und Pflanzenwelt, wird nicht mehr nach Jahrhunderten
oder Jahrtausenden, sondern nur nach geologischen Perioden
berechnet. Die Denkmiinzen und Denkmaler der Perioden.
welche nicht eine absolute, sondern nur eine relative Grosse
der Zeitdauer darstellen, sind uns in den Gesteinen uberliefert,
welche, wie wir gesehen haben. in gesetzmassiger Reihenfolge,
entsprechend dem einstigen Entwicklungsgange, aufeinander
liegen und uns durch die eingeschlossenen Fossilien einen
Einblick in die jeweilige Fauna und Flora gestatten.

Ein besonderes Interesse zeigen die tertiaren Gonchjdien
des Wiener Beckens noch. dadurch, dass man in neuester Zeit
durch genaue Beobachtungen wichtige Daten gewonnen hat.
mit deren Hilfe man richtige Resultate iiber die Verhaltnisse
der Tertiarmeere, die Bodenbeschaffenheit, die Temperatur,
das Niveau, wie auch iiber verticale und horizontale Terrain-
verschiebungen erlangen konnte. Das Studium der Fossilien
ist daher das einzig sichere Mittel, mit welchem die Geologie,
an der Hanci der Erfahrung fortschreitend, Erscheinungen
wahrend der einzelnen Formationsalter gentigend erklaren
kann. Wir wissen zwar von der Lebensweise der fossilen
Thiere nicht viel, allein ihre Analogie mit den venvandten
Geschlechtern der Gegenwart lasst schliessen, dass die Lebens-
bedingungen in den Urmeeren Niederosterreichs dieselben
gewesen sein mussten, wie \vir sie noch heute in warmen
Meeren antreffen.

V.
Abvssodynamische Wirkungen im Wiener Becken.*)

1. Warme Quellen und Sauerlinge,

Langs dei beiden Thermalspalten machten sich auf die
Gestaltung des Wiener Beckens auch vulcanische und ahnliche

*) Unter abyssodynamischen Wirkungen fasst man jene Veranderungen
der testen Erdrinde zusammen, welehe durch Vulcane, Dampf- und Gas-
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Erscheinungen geltend, tiber deren Ausdehnung und Machtigkeit
uns gegenwartig kein anderer Masstab zur Beurtheilung vor-
liegt, als das Vorhandensein einer Reihe warmer Schwefel-
qnellen und Sauerlinge, die zu beiden Seiten des Beckens in
der Richtung der Einsturzlinie auftreten. Diese Quellen sind
von den temporaren Schwankungen der atmospharischenNieder-
schlage nicht besonders abhangig; die meisten zeigen der
Tiefe ihres Ursprunges entsprechend eine etwas hohere als
die mittlere Oberflaehentemperatur der Umgebung und ent-
halten zmveilen ziemlich viele mineralische Bestandtheile, die
gewissermassen ihren vulcanischen Ursprung documentieren.
Es muss jedoeh hiebei bemerkt werden, dass sich zwischen den
gevvohnlichen und den mineralischen Quellen der zwei
Thermalspalten des \\iener Beckens keine scharfe Grenze
ziehen lasst. In der Regel rechnet man zu den letzteren
diejenigen, welche sich durch ihre Temperatur oder durch
ihren Geschmack und ihre Wirkungen auf den mensehlichen
Organismus auffallend von den gewohnlichen Quellen unter-
scheiden.

Die Mineralquellen des Wiener Beckens sind aller Wahr-
scheinlichkeit nach als letzter Rest einstiger, vielleicht an-
sehnlicher vulcanischer Thatigkeit zu betrachten.

Die vorzuglichen Thermen fmden wir auf der Wiener
Thermalspalte als Solfataren, d. h. als Dampfquellen, die
ein Gemisch von Wasser und Schwefelwasserst.off zu
Tage fordern; es sind die Quellen von Pyrawart, Meidling,
Mauer, Modling, Baden, Voslau und Winzendorf.

Auf der Thermallinie, dem Leithagebirge entlang, fmdet
man Mofetten oder Kohlensauregas-Quellen, die vor-
zugsweise in Sauerbrunn, Brodersdorf, Mannersdorf
und Deutsch-Altenburg zutage treten. Es kommen die
meisten dieser Mineralquellen, namentlich die Sauerlinge, die
manchmal grošse Quantitaten Kohlensaure ans Tageslicht
bringen, aus grossen Tiefen im Erdinneren. Derartige Quellen
stehen meist in Beziehung zu den Gebirgen altvulcanischer
Natur, wie beispielsweise die Heilquellen von Bohmen und
Ungarn, die im Basalt oder Trachyt selbst, oder in dessen
Nahe ihren Ursprung haben. Die Thermen und Sauerlinge des
Wiener Beckens dagegen lassen sich nur mit Verwerfungen
und Spaltenbildungen in Verbindung bringen, welche eine

ausstromungen, Thermen, Sauerlinge. Erdbeben, Dislocationen, Hebungen
und Senkungen innerhalb der Erdkruste hervorgebracht \verden: sie
konnen als Gegensatz zu den oberflachlichen Wirkungen der Wasser
betrachtet werden.



Communication mit grosseren Erdtiefen ermoglichen. Unsere
Thermen und Sauerlinge setzen, obvcohl sie in Gegenden
ohne vulcanische Thatigkeit auftreten, trotzdem einen unmittel-
baren Zusammenhang mit tieferen und daher warmeren
Theilen der Erdrinde voraus. Es ist daher unzweifelhaft, dass
gerade die Verbindung mit dem \varmen Erdinneren es ist.
welchem die langs der Thermalspalte liegenden warmen
Quellen ihren Ursprung verdanken.

Da unsere warmen Quellen am Rande einer offenen
Ebene sich befinden, welche durch das Einsinken der einen
Halfte der Kalkzone gebildet wurde, so muss sich hier. \vie
gervohnlich bei derlei Spaltenbildungen und Dislocationen,
nicht nur ein tiefes Eindringen der atmospharischen Wasser,
sondern auch eine Storung in dem unterirdischen Lauf der-
selben zeigen. Die Thermen haben daher die charakteristischen
Eigenschalten von Spaltcjuellen und vverden theils durch den
hydrostatischen Druck nach dem Communicationsgesetze. theils
durch die Kraft der im Inneren sich entwickelnden Gase an
die Oberfliiche getrieben Dass unsere Thermen keine nieder-
steigenden Gehirgsquellen sein konnen, dafur spricht schon
der Umstand. dass im Quellengebiete die umgebenden Gebirge
viel zu niedrig sind, um den auf ihrem Plateau eindringenden
Wiissern schon im Niveau von Baden oder Voslau selbst die
Temperatur von 30 bis 36° C. zu geben.

Sie liegen genau an jenerStelle, wo man allen Erfahrungen
zufolge den grossten Ausfluss vom Quell\vasser vermuthet. Das
Wasser solcher Quellen, die auf Bruchstellen oder Dislocations-
linien auftreten, dringt tiefer in die feste Erdkruste ein, als
jenes der gervohnliehen Schicht- und Uberfallsquellen, \vo sich
das eindringende Wasser an der Grenze einer dichten Gesteins-
bildung ansammelt und dann an einer geneigten Flache ab-
fliesst. Die Spaltquellen envarmen sich darum auch et\vas
mehr und besitzen daher eine merkbar hohere Temperatur
als sonstige Quellen. Der Grad der Ervvarmung hangt von
dem Gesetze der Warmezunahme im Erdinneren ab und steigert
sich unter gevvissen Voraussetzungen zu einer so hohen
Temperatur, dass dadurch h e i s s e Quellen entstehen. Aller
AVahrscheinlichkeit nach haben die \varmen Quellen des
Wiener Beckens keinen anderen Ursprung ihrer vvarmen
Temperatur als den, dass das Regenvvasser mehr als 1000 m.

in das Innere der Thermalspalte eindringt, ehe es hervor-
quillt. Daher ist es vvahrscheinlich, dass man durch eine
tiefere Bohrung in der Thermalspalte ein noch vvarmeres und
mit Mineralsubstanzen in noch hoherem Grade vermengtes
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Thermahvasser erhalten konnte als es jetzt der Fali ist; denn
es ist eine emiesene Thatsache, dass diese Quellen umsomehr
mineralische Bestandtheile auflosen, je tiefer ihr Wasser in
die Spalten der Gesteine eindringt und je weiter der Weg ist,
den die Quelle durch die Erdschichten zuriickzulegen hat.
Deshalb sind unsere Thermen zugleich Mineralquellen, weil
die erhohte Temperatur ihre auflosende Kraft vermehrt.

Hier sei noch bemerkt, dass manchmal die Ursache der
Mofetten-Bildung auch auf die Zersetzung organischer Stoffe
in porosen Erdschichten zuruckgefilhrt wird, indem man an-
nimmt, dass die Kieselsaure unter Einwirkung hohen Druckes,
hoher Temperatur und heissen Wassers den kohlensauren
Kalk zersetzt und Silicate bildet. Die frei gewordene Kohlen¬
saure wird nun vom Wasser absorbiert, welches dann an
geeigneter Stelle als sauere Quelle oder Sauerling empor-
kommt. Wahrscheinlicher ist jedoch die Ansicht von der Ent-
stehung der Sauerlinge im Wiener Becken, dass die aus den
Thermen entweichende Kohlensaure nicht den geraden Weg
in die Hauptspalte, sondern in den mannigfaltigsten Zer-
kluftungen des Gesteines zu den Quellwassern fmdet. Unsere
Sauerlinge sind daher als ein gewohnliches Quellwasser zu
betrachten, welches die aus den warmen Quellen verfluchtigte
und in den Felskluften fortschreitende Kohlensaure und mit
ihr auch eine geringe Menge von -testen Bestandtheilen auf-
genommen hat. Nach dieser Annahme hab en die Braunkohlen-
Ablagerungen oder sonstige organische Substanzen keinen
Antheil an der Entstehung der Sauerlinge im Wiener Becken.

Infolge der tief eingreifenden Dislocationen, die hier der
grossartige Einsturz der Kalkzone erzeugte, erleiden die unter-
irdischen Gevcasser allerlei Storungen; die Folge davon ist
die Vermischung des aufsteigenden \varmen Wassers mit den
niedersteigenden kalten Quellen. Aus diesem Grunde kann
die Temperatur von 30 oder noch mehr Grad Reaumur noch
keinesfalls einen sicheren Schluss auf die gesammte Tiefe der
Thermalspalte gestatten.

Bevor wir die bedeutendsten Thermen vorfiihren, muss
erst der continuierlich aufsteigenden Gase aus einigen warmen
Quellen gedacht werden. Die Analyse derartiger Gase in einem
Bassin zu Voslau ergab auf 100 Theile:

Kohlensaure ........ 1'79
Sauerstoff. 3’38
Stickstoff.. 94-83
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Die beriihmtesten und warmsten Quellen, welche langs
der alpinen Bruchlinie in Niederosterreich hervorbrechen, sind
jedenfalls die Badener. Dieselben liegen am Ausgange einer
langen Spalte der Kalkzone, zeigen vollkommen den Charakter
von Spaltquellen und gehoren bereits der Thalsohle an. Die
bedeutende Temperatur einiger dieser Quellen beweist, dass
dieselben ihre Warme den tieferen Schichten der Erdrinde
entnehmen.

Besonders beeinflusst werden die Badener Quellen durch
die grosse Wassermenge, ivelche die vorbeiziehende stark zer-
kluftete Kalkzone enthalt. Die angrenzende Sandsteinzone ist
weniger spaltenreich und vvasserdurchlassig und zeigt daher,
obwohl sie auch an dem Bruche theilnimmt, grossen Mangel
an warmen Quellen.

Man zahlt gegenwartig in Baden 13 gefasste Quellen,
3 fliessen unbeniitzt mit der Schwechat ab. Bezuglich der
Leitungsrohren muss noch die interessante Thatsache erwahnt
werden, dass dieselben manchmal an der Innenseite ganz dicht
mit Schwefelblumen bedeckt sind. — Der Vollstandigkeit halber
sind diesem Bilde zwei Tabellen uber Temperatur, Wasser-
menge und chemische Analyse der Badener Thermen beigefiigt.*)

Tabelle I zu den Thermen von Baden.

*) Geologie der Kaiser Franz Joseph-Hochquellenwasserleitung, von
Fehx Karrer.
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Tabelle II.
Analysen der Thermen von Baden

Fixe Bestandtheile in 10.000 Theilen des Wassers

Namen
S 3? 3

cCm

d
-C

Unter allen festen Bestandtheilen, welche in den Badener
Thermen vorkommen, hat insbesondere der grosse Schwefel-
gehalt sowohl eine hygienische, wie auch theoretische (geo-
logische) Bedeutung. Aus diesem Grande hat diese Frage von
jeher die arztlichen und natunvissenschaftlichen Kreise inhohem
Grade interessiert, und es sind betreffs der Provenienz des
Schwefels sehr divergierende Ansichten entivickelt worden.

Die alteren Forscher glaubten nicht mit Unrecht, dass die
Badener Thermen ihren Gehalt an Schtvefel dem Gipslager der
Triasformation (Werfener Schiefer) entnehmen, da Gips fiihrende
Gesteine thatsachlich in den nahen Gebirgen auftreten. Die
durch die Auslaugung der Gipslager hervorgerufenen Hohlungen
werden, nach deren Annahme, durch die Umivandlung des
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Anhydrits in Gips infolge der dabei stattfindenden Volumsver-
mehrung in entsprechender Weise wieder ausgeglichen. Dieser
Ansicht war auch Eduard Suess, der griindliche Kenner
des Baues des Gebirgsgeriistes, und meinte sogar, dass es
moglich sein wird, den cubischen Inhalt der Hohlraume zu
berechnen, welche im Verlaufe eines Jahres oder eines Jahr-
hunderts von den Quellen in dem Gipsflotze erzeugt werden,
und der unermudliche Forscher, Herr Felix Karrer, bestimmte
auf Grand der voranstehenden Tabelle den taglichen Gipsgehalt
in dem Thermahvasser durchschnittlich auf 39Va Gentner. Bei
einem jahrlichen Wasserquantum von 36,500.000 Cubikfuss
vviirde daher die Gipsmenge 14.417'/a Centner, in tausend
Jahren aber 14,417.500 Gentner ausmachen.

Nimmt man die Wasserquantitat aller ungefassten, frei-
auslaufenden Quellen in derselben Hohe an, so steigert sich
diese Gipsausfuhr fur tausend Jahre auf 28 Millionen Gentner.*)

Eine Hohle also, aus welcher diese Quantitat entfernt
worden ware, wiirde einen Cubus von 217'8 Fuss darstellen,
welchen die gefassten Badener Quellen in 1000 Jahren aus dem
Innern der Erde zu entfernen vermochten. Fur 2(J00 Jahre
vviirde sich die Hohe dieses Cubus bei Einrechnung der un¬
gefassten Thermen auf 345‘2 Fuss stellen.

Aus diesen F. Karrerschen Berechnungen geht nun her-
vor, dass die nahen Gips ftihrenden Gebirge, falls die Queilen
ihren Schwefelgehalt denselben entziehen, im Verlaufe grosser
Zeitraume kolossale Verluste an Material erleiden und darum
riesige Hohlungen erzeugen mussten.

Aus diesem eben skizzierten Grunde und aus dem Um-
stande, dass im Leithakalke und in anderen Gesteinen. z. B. in
Sommerein und Kaisersteinbruch bei Bruck a. d. Leitha vvieder-
holt Schvrefel gefunden wurde, obwohl nach dem Baue des
Untergrundes weit und breit von einem Gipslager keine Rede
sein kann, erklarte E. Suess die meisten schwefelreichen Quellen
als wahre Solfataren, d. h. Dampfquellen, welche ein Gemisch
von Wasser, Schwefeldampf, oder auch Sclrvvefehvasserstoff
und schvvefelige Saure aus unbekannten Tiefen zutage fordern.
wobei sich an den Ausstromungsstellen Schwefel absetzt. Es
ist hier gleichgillig, ob diese Gase als solche die Oberflache
erreichen, oder aber, ob sie auf ihrem Wege mit circulieren-
den AVassern in Beriihrung kommen und mit diesen in der
Form von Schwefelquellen aus clem Innern der Erde treten.

*} Geologie der Kaiser Franz Joseph-Hochquellenwasserleitung, von
F. Karrer, pag. 208 .
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Jhrer Natur nach sind sie stets als Spuren fruherer vulcanischer
Thatigkeit zu betrachten.

Wahrend eines Erdbebens entstand 1755 das Engelbad,
ein Beweis, dass die im Erloschen begriffene Reaction in diesem
Gebiete noch nicht ganz ausgestorben ist, und somit konnen
die Thermen, die kleinen Erderschiitterungen, die hier baufig
beobachtet werden, sowie das Vorkommen von Schwefel als
letzte Reste vulcanischer Wirkungen angesehen werden.

Ganz analog sind die Verhaltnisse in Voslau. Auch hier
liegen die Thermen an der oft genannten Bruchlinie der Alpen
und entspringen scheinbar an der Grenze des alteren Kalkes
und des tertiaren Gonglomerates.

Die Temperatur wurde wiederholt zu verschiedenen Jahres-
zeiten gemessen und ergab stets dasselbe Resultat, namlich
18-4° R.

Es sind zwei Quellen, aus denen vornehmlich die Thermen
sich ergiessen:
die Hauptquelle mit circa 87.092 Gubikfuss in 24 Stunden,
„ Vollbadquelle „ „ 14.400 „ „ 24 „

Die Hauptquelle enthalt keinen Schwefel\vasserstoff, ist
klar, vollkommen geruchlos, fast geschmacklos und bildet beim
langen Stehen oder Kochen einen weissen Niederschlag.

Die Quelle kommt mit grosser Machtigkeit in einem aus
Quadern gemauerten Bassin zutage und ergiesst sich daraus
in člen Teich.

Bei der durch Dr. Juhasz und Dr. Siegmund vorgenom-
menen chemischen Untersuchung ergaben sich in 10.000 Theilen
Wasser folgende feste Bestandtheile:

Schwefelsaures Kali . . .
, Natron . .

Schwefelsaurer Kalk . . .
Schwefelsaures Strontian .
Schwefelsaure Magnesia .
Ghlormagnesium . . . .
Kohlensaurer Kalk . . . .
Kohlensaure Magnesia . .
Kohlensaures Eisenoxydul
Phosphorsaure Thonerde .
Kieselsaure.
Organische Substanzen . .

0-089
0-35.4
0-095

Spuren
1-030
0- 197
1-970
0-473
0-004
0-002
0-112
0-359

Summe der festen Bestandtheile .... 5-284
Obwohl die Thermen von Voslau ob ihrer heilsamen

Wirkungen den Landleuten der Umgebung langst bekannt
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waren, bluhte Voslau als Curort doch erst in den Vierziger-
jahren auf.

Die Thermen von Brunn ani Steinfeld nnd Fischau,
nordlich von Wiener-Neustadt. erscheinen gerade dort, wo die
an das Gebirge angelehnten diluvialen Schuttmassen zu ihrem
tiefsten Niveau herabsinken und wo die durch den Schotter
herbeigefiihrte Stauung am geringsten ist. Der Umstand, dass
mit den warmen Quellen auch kalte hervorbreehen, beweist,
dass auch hier die Thermen genau an jenen Punkten liegen,
welche auch fur die Bildung von kalten Quellen die gunstig-
sten sind.

Dieselben beziehen das Wasser theils vom nahen Gebirge,
theils von der Hohen Wand und entspringen im Gebiete der
Gonglomerate, \velche die Abhange bedecken.

Die Thermen von Brunn a. St. brechen im Orte selbst
iiber dem Niveau des Steinfeldes hervor, besitzen eine sehr
variable Temperatur von 12 bis 16° R. und liefern eine
ebenso variable Wassermenge. Die grosse Temperaturdifferenz
zeigt hier wie auch in Baden und Voslau, dass nur der Zu-
fluss des warmen, nicht aber jener des kalten Wassers con-
stant ist.

Die Thermen von Fischau kommen aus einem murben
Conglomerate mit rothlichem Bindemittel und zeigen eine
Temperatur von 15 bis 16° R. Es sind deren vier, wo-
von eine mit einer solchen Intensitat hervorbricht, dass sie
sofort eine Muhle treibt. Die dem Gebirge naher liegenden
zeigen eine hohere Temperatur. Unterhalb Fischau vereinigen
sich die Quellen zu einer Wassermenge von 393.000 bis 607.400
Eimer per Tag mit einer durchschnittliehen Temperatur von
15° R. und bilden den Fischa-Bach, welcher in der von
dem Wollersdorfer und Neunkirchner Schuttkegel gebildeten
Vertiefung ablauft.

Die warme Quelle von Brodersdorf liegt gerade gegen-
uber von Leobersdorf und ist durch eine etwa SP/2 Meilen
breite Ebene von den oben angefiihrten Thermen getrennt. Das
Wasser ist farblos, reagiert auf Lackmus neutral und enthiilt
vorzugsweise Kohlensaure und Schwefeltrioxyd. Die Tem¬
peratur betragt zwischen 18 und 20° R., ist constant und
wird manchmal durch dieseitlich zustromenden kalten Quellen
bedeutend erniedrigt, bevor das Wasser in das Bassin ein-
mtindet.

An gelosten Bestandtheilen ergab die qualitative Analyse
nach Dr. Benverth folgendes Resultat:
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Kohlensaure-Anhydrid. 5-1744
Kieselsaure-Anhydrid. 0'2280
Schwefelsaure-Anhydrid. 3-3380
Chlor. 1-7188
Kaliumoxyd.. , 0-5580
Natriumoxyd. 2-3160
Calciumoxyd. 5-1180
Magnesiumoxyd. 1-9540
Aluminiumoxyd .. 0-0180
Eisenoxydul. Špur

Zusammen in 10.000 Theilen = 20-4232
Die Quelle tritt ganz nahe dem Leithagebirge aus dem

Diluvialschotter, unter welchem sich blau gefarbter Tegel be-
findet, und hat im Vergleiche mit den Tbermen am Westrande
des Wiener Beckens bedeutend mehr S.chwefelgehalt und
Kohlensaure. Auch an kohlensaurem Kalk und kohlensaurer
Magnesia iiberragt sie die Quellen der Westseite ziemlich be¬
deutend.

Das Brodersdorfer Mineralbad enthalt ein geraumiges
Vollbad und wird erst seit etwa 40 Jahren als Heilquelle be-
niitzt.

Fruher wussten von seiner heihvirkenden Kraft nur die
Einwohner der benachbarten Dorfer, wahrend es heute com-
fortabel eingerichtet ist und von zahlreichen Personen in den
Sommermonaten besucht. wird.

Etwa 11 km von Brodersdorf entfernt liegt Manners-
dorf mit einer warmen, aber nicht schtvefelhaltigen Quelle
mit einer constanten Temperatur von 18° B. Der Sage
nach wurde diese Quelle schon vor vielen Jahrhunderten
durch einen an den hinteren Laufen ladierten Hirschen ent-
deckt und soli einmal so wasserreich gewesen sein, dass von
dem Ausflusse zwei Miihlen getrieben \vurden. Heute betragt
ihre tagliche Wasserlieferung ungefahr 18.000 Eimer. Seit
dem Jahre 1768 wird das Wasser nicht mehr als Heilquelle
benutzt und Mannersdorf hat daher schon langst aufgehort
ein Badeort zu sein.

Die Therme von Modling entspringt aus einer eisen-
reichen blaugrauen Tegelschichte und war gleich den Badener
Thermen bereits d^n Romern bekannt. Sie hat eine constante
Temperatur von 11'5° G. und enthalt in 10.000 lheilen
folgende feste Bestandtheile:
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Schwefelsam’es Kali.
„ Natron ....
, Lithion ....
„ Strontian . . .

Sch\vefelsaurer Kalk.
Sctnvefelsaure Magnesia . . .
Chlormagnesium..
Kohlensanres Eisenoxydul . .
Kohlensaurer Kalk.
Kohlensaure Magnesia ....
Phosphorsaure Thonerde . . .
Kieselsaure..
Organische Substanzen ....
Sumrae der festen Bestandtheile

0-233
0-900

Spuren
Spuren
0-954
2-526
0-092
0-019
2-812
0-975
0-007
0-358
0-090
8-966

Von den fluclitigen Bestandtheilen enthalt die Modlinger
Therme gebundene und freie Kohlensaure.

Auch in der Gemeinde Oberndorf am Gebir#e bei
Traismauer, welcher Ort an der Eisenbahnlinie St. Polten-
Tulln liegt. befmdet sich eine eisenhaltige Therme. Diese
ziemlich starke Eisenquelle vvurde vor nicht langer Zeit ent-
deckt und gehort zu den sogenannten Eisensauerlingen.
Chemische Untersuchungen ergaben. dass die Quelle nach
ihrem Eisengehalte mehreren bekannten und zu Heilzwecken
beniitzten Eisensauerlingen gleichkommt, wie z. B. den
Wassern der Marxquelle in Karlsbrunn, dem Cartilieri-Sauerling
des Franzensbrunnens und den neuen rvestlichen Quellen in
Franzensbad. Das Wasser eignet sich insbesondere zu thera-
peutischen Zwecken und namentlich zur Trinkcur. Hiezu
kommt noch, dass auf dem Quellengebiete grosse Moorlager
aufgefunden Avurden, wodurch auch heilsame Moorbader zur
Verfugung gestellt werden konnen.

Pyrawarter Quelle. Pyrawart liegt im Weidenthale,
welches mit einer geringen Neigung sudlich abfallt. Die
beiderseitigen sanften Gehange sind aus Tegel. rveiter nordlich
aus Loss und erst bei Gaunersdorf und Nexing ragen etwas
altere Schichten, wie man sie ]m Wiener Tertiarbecken fmdet,
z. B. Cerithienkalk und Cerithiensandstein. hervor; noch weiter
nordlich bei VVilfersdorf bildet der Leithakalk eine grossere
Partie. — Die eisenhaltige Badequelle von Pyrawart wird als
nervenstarkend geschittzt und zeigt eine constante Temperatur
von 9° B., sie kommt daher aus keiner grossen Tiefe. Fur
therapeutische Zwecke werden zwei Quellen benutzt, die eine
war schon zur Zeit Leopold des Heiligen bekannt, wahrend



111

die andere erst 1852 entdeckt wurde. Sie wurden von
Dr. Kainzbauer analysiert und die Angabe in Grammen auf
1000 Theile Wasser in folgender VVeise berechnet:

Schwefelsaures Natron. 0-2670
SchwefelsaurerKalk. 0-5575
Schwefelsaure Magnesia. 0-2213
Ghlornatrium. 0-2972
Chlormagnesium. 0‘0898
Kohlensaures Natron. 0-5052
KohlensaurerKalk. 0-2111
Kohlensaures Eisenoxydul . .. 0-1286
Kohlensaures Manganoxydul. 0'0146
Thonerde. 0-0160
Kieselerde. 0-0898
Verlust. 0-0081
Summe der festen Bestandtheile .... 2 -40b2
Der mit der Springquelle ausgeworfene graue, ziemlich

feinkornige Quarzsand fiihrt viele kleine Schwefelkies-Gon-
cretionen, kleine Muscheltriimmer und sehr viele Foramini-
feren.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass auch Wien selbst eine,
wenn auch sehr schwache Therme besitzt, und zwar in
Meitlling. Diese Quelle, als die letzte Špur der langen
Thermalspalte, entspringt dem stark eisenhaltigen Tegel und
hat eine constante Temperatur von 9° R. Schopfers Analyse
ergab folgendes Resultat in 16 Unzen:

Theresienbad Pfannisches Bad
Schwefelsaures Natron .... 0 79 0'52
Schwefelhydrogen-Kalk .... 1-64 —
Schwefeloxydul-Kalk. 1'55 —
Schwefelsaure Kalkerde (Gips) . 0'97 —
Kohlensaure Kalkerde. 0-70 Špur
Schwefelšaure Talkerde .... 0'05 . —
Ghlornatrium . . .. 1"26 0-45
Kieselerde. 0*61 0-54
Organische Bestandtheile ... — Špur

847 1-51
Schwefelwasserstoffgas . . 0’657 Gubikzoll, 0"289 Cubikzoll.

Ein Mineralbrunnen, welcher noch vor wenigen Jahren
fur Heilzwecke beniitzt wurde, war das bekannte „Brundlbad”
im IX. Bezirk. Das Wasser dieses Bades.enthielt, allerdings in
sehr geringen Quantitaten, Schwefelverbindungen, Kalk, Eisen
und Glaubersalz.
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Aehnliche „Gesundbrunnen” mit mineralischen Sub-
stanzen, welche sich in den fruheren Jahrhunderten geradezu
eine gewisse Beruhmtheit envarben, befanden sich aueh in
Mauer, in dem vormaligen Jesuiten-Garten (jetzt Kaserne)
und in Heiligenstadt. Die Mineralquelle von Heiligenstadt
soli sogar den Romern bekannt gewesen sein, gerieth aber in
der Folge in Vergessenheit, bis sie gegen Ende des vorigen
Jahrhunderts wieder entdeckt und fur Heilzwecke benutzt
wurde.

Aus den kurzen Erorterungen uber die Mineralquellen
und Thermen des Wiener Beckens geht nun hervor, dass die
meisten auf der Storungslinie vorkommenden Quellen Schwefel
enthalten, den sie ivahrscheinlich unbekannten Tiefen ent-
nehmen. In Kaisersteinbruch und Sommerein im Leitha-
gebirge trifft man manchmal sogar mit reinem Schivefel an-
gelaufene Kalke, welche Erscheinung einerseits auf vulcanische
Thatigkeit und anderseits auf den Zusammenhang der beiden
Thermalspalten durch eine tief in das Erdinnere reichende
Spalte hinweist.

Mit dem Vorstehenden glauben wir die Bedeutung der
Thermen als geologisches Phanomen in dem zerrutteten
Boden des Wiener Beckens und seiner Umgebung innerhalb
der vorgesteckten Grenze geniigend erschopft zu haben und
wenden wir uns zu einem Gegenstande, welcher zu Thermal-
erscheinungen in einer gewissen Wechselbeziehung steht; er
betrifft die Erderschutterungen.

2. Erdbeben-Erscheinungen.

Bei der Sehilderung der Erdbeben in Niederoster-
reich, die in einem innigen Zusammenhange mit den friiher be-
schriebenen Erscheinungen stehen, miissen wir uns begniigen. in
erster Linie das allgemeine Princip, nach ivelchem man die Erd¬
erschutterungen zu erklaren sucht, in kurzen Umrissen anzu-
deuten, ohne iveiter in das umfassende Detail der vielen dies-
bezuglichen Untersuchungen und mannigfaltigen Forschungen.
welche zur Aufklarung der dabei statthabenden Vorgange an-
gestellt wurden, eingehen zu konnen.

Da die meisten Erdbeben in der Nahe vulcanischer
Eruptionen beobachtet werden, so hat man schon langst die-
selben mit den VVirkungen des heissflussigen Erdinneren in
Verbindung gebracht. Die Erderschutterungen in Niederoster-
reich und speciell im Wiener Becken beweisen jedoch, dass
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dieselben ganz fern und unabhangig von Vulcanen auftreten
konnen. Es gibt daher fiir unsere Erdbeben keinen. halbwegs
befriedigenderen Erklarungsgrund, als die Ursache derselben
in die Veranderungen der relativen Lage der Gebirgsmassen,
sowie in die Hebungen und Senkungen des Bodens zu ver-
legen. Es wurde bereits friiher darauf hingewiesen, dass die
chemische Thatigkeit des Wassers unter hoherem Druck, bei
hoherer Temperatur und in Verbindung mit Kohlensaure beim
Durchdringen der Gesteine dieselben zersetzt, auflost und ihre
Bestandtheile an die Oberflache der Erde fiihrt. Durch diese
in langen Zeitperioden unausgesetzt vvirkende Thatigkeit
mussen nothvvendiger Weise grosse unterirdische Hohl-
raume entstehen, die bei fortdauernder Erweiterung nach und
nach einstiirzen und dadurch Erschiitterungen hervorrufen.
Anderseits konnen dieselben auch durch die Bewegungen
der sich zusammenziehenden, sich faltenden, im Innern zer-
reissenden und in ihren einzelnen Theilen sich verschiebenden
Erdrinde hervorgerufen werden. Dieser Art von Erdbeben ist
zwar mehr oder vveniger jede Gebirgsgegend untenvorfen;
besonders haufig erscheint dasselbe jedoch in den Ketten-
gebirgen und hier wie dort, \vo die Gebirgsabdachungen
dem Meere oder den beckenformigen Einsenkungen zuge-
kehrt sind.

Somitvvare die Erklarung fiir die Erschiitterungen unseres
Beckens und seiner Umgebung allerdings gegeben, falls man
nicht iibersehen will, dass gleiche oder ahnliche Folgen auch
durch andere oder vvenigstens analoge Ursachen erzeugt werden.

Aus den Erhebungen, welche Ed. Suess nach dem
heftigen Erdbeben vom 3. Jtinner 1873 in den Denkschriften
der Akademie der Wissenschaften veroffentlichte, geht hervor,
dass an diesem Tage sich die grosste Wirkung bei Alt-Leng-
bach zeigte und dass die heftigen Erschiitterungen liings
einer Linie erfolgten, welche aus der Gegend von Grillen-
berg bei Hornstein sich durch 12 1/2 Meilen bis Wildberg bei
Messern (im Bezirke Horn) verfolgen lasst. Auf diese Linie fallt
auch das Maximum des Erdbebens vom 15. September 1590,
eines der verheerendsten, welches jemals in dieser Gegend
beobachtet wurde.

Wahrend also bei jenen Erdbeben, deren Ursache in den
vulcanischen Ausbriichen zu ruhen scheint, ein Erschiitterungs-
kreis mit einem Ausgangsmittelpunkte entsteht, scheint. sich in
Niederosterreich dieser Mittelpunkt selbst nach einer bestimmten
Linie fortzubewegen, so dass bei diesem linearen Beben ein
schmaler langer Erdstrich betroffen wird.
Petkovšek, Erclgeschichte Niederdsterreichs.
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Diese Lime, vcelche in der Nahe von Wiener-Neustadt,
also am Rande des Beckens beginnt und anfangs dem Thale
des Kampflusses folgt, bezeichnet Prof. Suess als Kamplinie.
Nun hat Bittner in dem Gebiete der Kamplinie das Auftreten
von nordnordwestlieh verlaufenden Bruchen nachgewiesen,
woraus geschlossen wird, dass die langs der Kamplinie statt-
findenden Erschiitterungen den Querbruchen im Gebirge ent-
sprechen.

Eine zweite Linie, die haufig von Erdbeben heimgesucht
wird, zieht sich von Wien aus langs der Thermalspalte und
wird darum Thermenlinie genannt.

Die Fortsetzung derselben lasst sich noch weit nach
Siiden in den Alpen verfolgen und zwar zieht sie liber
Gloggnitz, Schottwien, Semmering, Miirzzuschlag, Bruck, Leoben
bis Villaeh und verbindet somit das beriihmte Schiittergebiet
von Villaeh mit jenem von Wiener-Neustadt. E. Suess nennt
diese Schutterlinie M tir z lini e.

Die Bedeutung dieser drei seismischen Linien tritt auch
dadurch hervor, dass sie etwa in der Umgebung von Wiener-
Neustadt radial ausgehen und dass dort, wo sich dieselben
schneiden, jene Stelle sich befmdet, welche ofter als irgend
eine andere in Niederosterreich die Quelle der Erdbeben
gewesen ist. Daher gilt Wiener-Neustadt seit Jahrhunderten
als Mittelpunkt der heftigsten Erdstosse. Die Erinnerung an
die schreckliche Erschiitterung vom 27. Februar 1768 hat man
sogar durch eine kirchliche Feier durch ein volles Jahrhundert
(1768—1868) in der Bevolkerung zu erhalten gesucht.*)
Sprechende Zeugen der Erdbebenereignisse im Schiittergebiete
von Wiener-Neustadt blieben bis zum heutigen Tage die ver-
schobenen Pfeiler und die Risse der Kirche im Neukloster,
sowie die parallelen Sprunge in der Dečke des Klosterganges,
ivelche einen Sehluss auf die Richtung der Stosse gestatten.

Bezuglich der Erdbeben in Wien hat Ed. Suess nach
sehr genauen Aufzeichnungen, welche weit in fruhere Jahr-
hunderte zuriickreichen, unzweifelhaft nachgeiviesen, dass in
Wien zuweilen seitliche und zuweilen verticale Stosse ein-
treffen, welche in den einzelnen Stadttheilen eine verschiedene
Intensitat zeigen; und zwar sind jene Stosse, welche von der
Mitte der Kamplinie oder aus Ungarn nach Wien komrnen,
stets seitlich, wahrend die aus dem Siiden eintreffenden sich
in Wien als verticale Stosse langs der Thermenlinie fort-
pflanzen.

*) Die Erdbeben Niederosterreichs von E. Suess. Denkschriften der
Akademie der Wissensehaften.
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Die erste Art der Erdbeben-Fortptlanzung ist in Nieder-
osterreich eine mittelbare, weil die Verbreitung durch die
in Schwingungen versetzten Massen der Erdrinde vermittelt
wird; die zweite Art ist eine unmittelbare, da sie stets auf
Zerreissungsspalten, Venverfungen oder auf ahnlichen Unter-
brechungen erfolgt, die wir oben als Sitz der Erderschiitte-
rungen bezeichnet haben.

Die niederosterreichischen Erdbeben finden daher meist,
wie dies durch Wahrnehmnngen und Untersuchungen constatiert
\vurde, nach durch Jabrhunderte unverandert gebliebenen
Richtungen statt. Diese constanten Richtungslinien, die wir
oben als Kamp-, Thermen- und Miirzlinie bezeichnet
haben, stehen somit zu den Gebirgsbau-Erscheinungen der
Alpen in inniger Beziehung.

An der Kamplinie finden die heftigsten Stosse dort statt,
wo diese aus der Kalkzone austritt und wo sie im Suden die
Thermenlinie erreicht. Diese Punkte sind im Norden Alt-
Lengbach, im Siiden 'W i e n e r - N eu s t a d t, welche Ortewieder-
holt von Erdbeben heimgesucht wurden. Aus der beigegebenen
Karte sind nicht nur die Hauptschutterlinien und die Ver¬
breitung der heftigen Erdstosse bei dem Erdbeben vom 3. Januar
1873 ersichtlich, sondern auch jene Punkte, an welchen die
heftigsten und haufigsten Erschutterungen stattgefunden haben.
Aus der graphischen Darstellung der Kamplinie geht noch
hervor, dass sich dieselbe beirn Austritt aus den Kalk-Alpen
nach rechts und links ausbreitet und auf diese Art gleichsam
andeutet, dass den Querfortpflanzungen des Stosses in den
losen Triimmergesteinen der Ebene weniger Widerstande ent-
gegenstehen, als in den festen Gesteinen des Gebirges.

Die Intensitat der Stosse in dem niederosterreichischen
Hauptschiittergebiete ist verschieden. Von den heftigen Er¬
schutterungen, denen selbst solide Gebaude nicht zu widerstehen
vermogen, durchlauft die Starke der Stosse alle Mittelstufen
bis zum leisesten Erzittern, das nur unter gunstigen Verhalt-
nissen und bei vollstandiger Ruhe eben noch bemerkt werden
kann. Erzahlungen, dass gewisse Thiere, wie Vogel, Maul-
wurfe, Ratten, Feldmause und andere Erdbewohner vor dem
Erdbeben auffallende Zeichen erkennen lassen, lassen sich wohl
darauf zuruckfiihren, dass Thiere, welche mit sehr feinen Sinnen
begabt sind, schon durch das leiseste Erzittern des Bodens
beunruhigt werden konnen. Ein gewohnlicher Begleiter der
Erderschutterungen in unserer Gegend ist oft ein mehr oder
weniger starkes, dumpfes, unterirdisches Getose,_ welches nur
einem unterirdischen Sausen und Brausen verglichen werden

8 *
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kann. Solche unterirdische Gerausche, vergleichbar mit brodeln-
dem Kochwasser, wurdenin Wollersdorf. in Brunn am Stein-
feld n. a. 0. schon wiederholt beobachtet. Es sind jedocli
auch Erdbeben ohne diese Begleitung vorgekommen. Keines-
falls durfen daher die unterirdischen Erscheinungen als pro-
portional der Starke der Oscillationen und als von dieser be-
dingt angesehen werden.

AUe Erdbebenerscheinungen treten demnach in Nieder-
osterreich an jenen Stellen am haufigsten auf, wo die Thermal-
linie von Gloggnitz uber Brunn am Steinfeld gegen Wien
ftihrt; denn an dieser Strecke scheint die Erschutterung ofters,
als sonst irgendwo stattgefunden zu haben. Das erste ge-
schichtlich bekannte Erdbeben fand am 4. Mai 1201 auf der
eben genannten Linie statt. Reich an diesen Heimsuchungen
waren die Sechzigerjahre des 13. Jahrhunderts, und vom Erd¬
beben im Jahre 1349 erzahlt die Chronik, dass dasselbe meh-
rere Hauser in Wien zertriimmert habe. Das heftigste Erd¬
beben aber, das Wien je empfunden, war am 15. und 16. Sep¬
tember 1590. Schon der erste Stoss erschiitterte die Stadt so,
dass kein Haus in Wien unbeschadigt blieb. Alles brachte die
Nacht im Freien zu, starke Gewolbe fielen ein, mehrere Per-
sonen wurden erschlagen, der Thurm der Jesuitenkirche stiirzte
ein, die Triimmer des Schottenthurmes schlugen durch das
Kirchendach und vom Stefansthurm erzahlt der Ghronist, dass
derselbe dermassen beschadigt wurde, dass kein Stein mehr
recht auf dem andern stand und man bereits willens war, den-
selben abzutragen. Auch am 4. December 1690 wurde der
Stefansthurm durch eine nicht unbedeutende Erderschutterung
beschadigt.

Einen interessanten Fali des tektonischen Erdbebens be¬
richtet Ed. Suess: Am 23. April 1626 entsprang in einer Kraut-
ackervertiefung bei Leobersdorf eine Quelle. Die Besitzer
vernahmen schon einige Tage fruher ein lautes Getose unter der
Erde. Am Tage des Ursprunges vermehrte sich dasselbe, die
Erde bebte, es erhob sich ein Sturmwind, wahrend dessen eine
klafterhohe Wassersaule auf dem enviihnten Acker hervorbrach,
die sich aber sogleich senkte und ein rundes Becken formte.
Diese Quelle, ganz auf der Thermalspalte zutage tretend, ist
heute noch mitten in den Feldern, von einer Kapelle iiberdeckt,
zu sehen und heisst im Volksmunde „der heilsame Brunnen”.
Derselbe befmdet sich zivischen Matzendorf und Leobers¬
dorf.

Der Einfluss des Erdbebens auf die Donau zeigte sich
nur 1768. Der Strom trat abends nach dem am Morgen des-
selben Tages stattgefundenen Erdbeben aus dem Ufer und
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uberschwemmte die anliegenden Wiener Vorstadte, wahrend
gleichzeitig in der Umgebung des Schneeberges zahlreiche
Bache, sowie die Schwefelthermen von Baden versiegten.

Alle hier envahnten Erscheinungen wie Thermen, Aus-
stromen von Kohlensaure und Schvvefeldampf, Bodenerhebungen
und Senkungen, so\vie Erdbeben sind ein Glied der geolo-
gischen Phiinomene, deren Keime noch heute in der Tiefe
schlummern. Die ab und zu auftretenden abnormen Erschei¬
nungen mahnen daran, dass die unterirdischen Krafte auch
nach einer lange fortdauernden Periode der Ruhe noch immer
eine Krise in der Erdkruste herbeifuhren konnen, welche die
jetzige Schopfung vernichten, die Oberflachenverhaltnisse der
Erde verandern und abermals ein Gapitel der Erdgeschichte
abschliessen kann, um ein neues zu eroffnen.

VI.
Der Boden des VViener Gemeindegebietes.

Die giinstigsten Punkte zur Umschau uber Wien und
Umgebung sind die letzten Hohen des Wienerwaides am rechten
Donauufer: Hermannskogel, Kahlenberg und Leopoldsberg. Der
letztere, durch Geschichte und Poesie geweiht, von Reben-
hiigeln und lieblichen Ortschaften umgeben, vereinigt in sich
alle Vorziige behaglicher Ruheplatze. Seine vorgeriickte Lage
als Schlussstein der nordostlichen Alpen gewahrt dem Natur-
freunde einen entztickenden Ausblick nicht nur auf die Welt-
stadt mit ihren Thiirmen und Kuppeln und auf die majestatisch
dahin stromende Donau, sondern auch auf die Beriihrungs-
punkte dreier Gebirgssysteme: die Alpen, die Karpaten und
das bohmisch-mahrische Centralmassiv. Kurz, die ganze
alpine Bucht mit allen ihren geologischen Einzelheiten, wie
auch das niedrige Leithagebirge als Ostrand liegen vor dem
Beschauer. Hierzu tritt noch die local- und weltgeschichtliche
Bedeutung, die sich hier an die ganze Umgebung kniipft. Nur
^venige Stadte Europas besitzen einen Boden, dessen Welt-
geschichte ruhmvoller und dessen Erdgeschichte interessanter
\varen als die von Wien. Das gevvaltige Hausermeer inmitten
lachender Fluren steht ja, wie wir es aus den friiheren Bildern
\vissen, auf dem ehemaligen Meeresgrunde; denn vor ungezahlten
Jahrtausenden flutete hier, wo jetzt Haus an Haus sich drangt,
das Meer, in welchem ein ganz anderes Leben wogte, \vie
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heute in den engen Strassen. — Und nun wollen wir diesen
alten Meeresgrund etwas genauer betrachten.

Der Boden, auf welchem die Stadt Wien mit ihrer Um-
gebung liegt, besteht aus drei verscliiedenen Formationen:

1. Aus den Secundar gebilden der nordostlichen Aus-
laufer der Alpen,

2. aus den tertiaren Bildungen des WienerBeckensund
3. aus den alteren und jungeren Bildungen de.-

Qu ar tar form a ti o n.
Wer sich einen klaren Begriff von diesem Gebiete ver-

schaffen will, der braucht nur den Stefansthurm oder den
Leopoldsberg bei giinstigem Wetter zu besteigen. Er sieht
dann im Westen die bewaldeten Anhohen des Wienerwaldes
mit den letzten bedeutenden Erhebungen der nordlichen Kalk-
alpen, welche der Secundarformation zugezahlt werden.

Etwas tiefer sieht er das niedrige Hiigelland, welches
seine hochste Erhebung in der Tiirkenschanze, der Schmelz und
dem Wiener- und Laaerberg erreicht. Dasselbe ist durch seine
sanftwellenformige Oberflachenbildung, welche die ursprungliche
Anlage der Ebene verrath, ausgezeichnet. Ausvvaschungen und
Auswitterungen nehmen hier einen untergeordneten Charakter
an und treten dadurch aus dem einformigen Grundton der
diluvialen und alluvialen Landschaft so scharf hervor, dass sie
schon aus meilenweiter Entfernung als tertiares Hiigelland
zu erkennen sind. Dieses Merkmal ist so charakteristisch, dass
man den tertiaren Boden in der Umgebung Wiens sogar bei
ganzlichem Mangel an Entblossungen von dem Diluvium unter-
scheiden kann. Man kann daher uberall da, wo man ein
\vellenfdrrniges, aus dem scharf abgeschnittenen Niveau des
alteren Diluviurns hervortretendes Terrain sieht, \velches keine
schutthaldenartige Auswitterungsform zeigt. mit Sicherheit dar-
auf rechnen. dass man es mit einer tertiaren Ablagerung zu
thun hat. Hie und da nehmen allerdings tertiare Gebilde
(Gonglomerat und Schotter) die Terrassenform an. wie das
altere Diluvium; dann konnen tertiare Landschaften leicht mit
den diluvialen verwechselt werden.

Innerhalb der Hohenzuge: der Wienerwald, das Leitha-
gebirge, die Hamburger Berge, die Kleinen Karpaten, die Leiser
Berge und das Marsgebirge aber sieht man eine tiefe, weit
nach Osten und Norden sich ausbreitende Ebene, vvelche aus-
schliesslich zur Quartarformation gehort und einen grossen
Theil des Wiener Bodens bildet.

In einem der friiheren Bilder ist geschildert worden, dass
jene gewaltige Gebirgskette, -vvelche unsere Alpenlander durch-
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zieht und bei Wien scheinbar einen Abschluss erreicht, in
den Kleinen Karpaten ihreFortsetzung findet und dass eigentlich
die beiden Gebirgsziige zusammengehoren, ihr Zusammenhang
jedoch an einer einzigen Stelle zerrissen ist. An dieser Stelle
nun, wo ein grosser Strom seine Wasser in die Niederungen
des Ostens fiihrt und wo ein nattirlicher Verkehr zwischen Ost
und West moglich ist, konnte, ja musste nun infolge der gun-
stigen geologischen Verhaltnisse eine grosse Stadt aufbluhen,
und sie ist auch wirklich aufgebluht ohne Zuthun irgend eines
machtigen Factors.

„Wien liegt demnach,” sagt Ed. Suess, „nicht zwischen
zwei selbstandigen Gebirgsziigen, sondern mitten in den Alpen
selbst, zwischen der Centralkette und der Grauwackenzone
einerseits und der Sandsteinzone anderseits, unmittelbar auf
dem Gebiete der eingesunkenen Kalksteinzone.”

Im Verlaufe der Zeit wurden nun insbesondere die ter-
tiaren und diluvialen Ablagerungen, auf welchen ein grosser
Theil der Stadt gebaut ist, durch ungleiche Compression,
Schwinden des Materials und durch die allgemeine Wirkung
der Schwerkraft derartig gestort und verandert, dass sie vom
Randgebirge ab der Reihe nach abrissen und absassen. Da-
durch entstanden stufenformige Terrassen, die theilweise schon
durch Denudation abgetragen, theilweise aber noch vorhan-
den sind. Fig. 100 stellt nur die Tertiarschichten in ursprung-
licher Lagerung, Fig. 101 nach stattgefundener Verwerfung und
Abtragung vor. *

Der an das Randgebirge sich anschliessende tertiare und
diluviale Boden ist haufig nicht nur an der Oberflache.
sondern auch in grossen Tiefen derartig gestort, dass die ur-
sprungliche Schichtung verloren gegangen ist, und sowohl das
lose und bewegliche Material, wie auch das bereits fest-
gewordene Gestein hat sich chaotisch durcheinander gemengt.
Solche Storungen gleichen dann mehr einer Schutthalde als
einer regelrechten Ablagerung, denn bald gleitend, bald rollend
setzen sich die Trtimmermassen infolge. der Wirkung der
Schwerkraft in Bewegung und zerstoren somit ihre ursprungliche
Lagerung. Derartige Terrainverschiebungen giengen theils wah-
rend der"Ablagerung, theils nach der Trockenlegung des Bodens
vor sich. Mhen liegt daher auf einem Terrain, welches nach
Schluss der tertiaren Ablagerungen durch die eben erwahnten
Erscheinungen vielfach verandert wurde. i

Und wenn schon der feste Boden infolge der eigen-
Ihiimlichen geologischen Verhaltnisse nach obiger Darstellung
einem steten Wechsel untenvorfen ist,' umsomehr mussten dann
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die darauf ruhenden Werke der Menschenliand eine ganze
Reihe von Veranderungen durchlaufen, bis sie die Gegemvart er-
reichten. „Wenn Menschen schweigen, vverden Steine reden.”
Und thatsachlich erziihlen sie uns die tief in den Wiener
Boden eingedriickten Geschicke der Vergangenheit. 12 bis 15«/.
Tiefe erreichen an einzelnen Orten Ruinen und Trummer
von alten Ansiedlungen der Romer, deren schaffende und
zerstorende Hand den Umfang des Altwien bestimmt hat.
Der Untergrund aller dieser durch Menschenhand bewirkten
Anhaufungen von Ziegeln, Ziegelfragmenten, Bruchsteinen,
Scherben, Glassplittern, zahlreichen Gebeinen von Menschen
und Thieren, alten Miinzen und Waffen, innig mit Erdreich
vermengt, ist eine machtige Lehmablagerung, welche den
ganzen Hobenzug langs des Donaucanals am rechten Ufer
bedeckt. Ali e diese ausserordentlichen Anhaufungen von Schutt,
erzeugt durch die vielen feindlichen Angriffe und blutigen
Kampfe, Belagerungen und Vertheidigungen, Feuersbrunste
und sonstige Zerstorungen, welchen die Stadt Wien seit der
Volkerwanderung ununterbrochen ausgesetzt war, bilden somit
die oberste Lage desTerrains der inneren Stadt und erzahlen,
wenn auch in rathselhafter Sprache, die alteste Geschichte
des heutigen Wien.

Alle diese verschiedenartigst auf den Boden der Stadt
Wien einwirkenden Factoren haben nun die ursprungliche
geologische Schichtung des Wiener Bodens derartig modificiert,
dass es heute schwer moglich ist, den unmittelbaren Unter¬
grund geologisch richtig zu stellen. Uberall, wo man den
Boden etwa 1 m tief aufgrabt, stosst man an kunstliche An¬
haufungen.

So finden wir in Wien, welches ursprunglieh auf
hiigeligem Boden erbaut war, eine bestandig foi-tschreitende
Ebnung des Terrains, welche besonders durch Anlagen von
geraden. breiten und ebenen Strassen und Gassen nothwendig
wurde.

Nach dieser kurzen Erorterung der Bodengestaltung in
und um Wien ergibt sich die Frage: Welchen Einfluss ubt
dieser Boden in seiner eigenthumlichen Zusammensetzung und
Gestaltung auf das Befinden seiner Bewohner aus?

Berge, Hiigel und Thtiler im Westen, eine weite Ebene
im Osten sind die Regulatoren der Witterung in Wien.
tVahrend uns durch den tiefen Einschnitt der Donau. zwischen
dem Bisamberge und dem Leopoldsberge besonders zur Herbst-
und Winte_rszeit die kalten Winde den Granitstaub aufzuwirbeln
pflegen, sind wir anderseits infolge der grossen Temperatur-
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Gegensatze, erzeugt durch den reichbewaldeten gebirgigen
Westen und den tiefliegenden Osten, den Westwinden in sehr
empfindlicher Weise ausgesetzt. Der Gegensatz ist oft so un-
vermittelt, dass plotzlich wiihrend eines warmen Ostwindes
der feuchte und kuhle Westwind mit einem Stosse hereinbricht.

Ist auch die mittlere Niederschlagsmenge des Jahres fur
\Vien gerade keine bedeutende, so leiden wir doch mitunter
sehr unter den schnell und unvermittelt hereinbrechenden
Regen und den in manchen Jahren haufigen Gewittern, die
rneist von einem Sinken der Temperatur begleitet sind.

Die haufigen Winde und der rasche Temperaturwechsel
sind nun leider gar zu oft die Ursache vieler Krankheiten
unserer Respirationsorgane. Anderseits aber verdanken wir
den haufigen und andauernden Luftstromungen den rascheren
IVechsel der mit den gesundheitsschadlichen Ausdunstungen
einer Grossstadt geschvvangerten Atmosphare. Dieser natiirliche
Luftreinigungsprocess, der in der eigenthumlichen geologischen
Bodengestaltung unserer nachsten Umgebung begrtindet ist,
gevvahrt der Bevolkerung einen unschatzbaren Nutzen.

Der nnmittelbare Untergrund der Stadt Wien, auf
welchem gar manehes weltgeschichtliche Ereignis und manches
Schicksal der Volker bestimmt und entschieden wurde, ist in
den niederen Stadttheilen alluvial, in den hoheren diluvial und
in den hochsten tertiar. Die Durchlassigkeit des Schotters und
des Sandes, sowie die austrocknenden Eigenschaften des Loss
schtitzen vor Ansammlungen stagnierender, mit schadlichen Be-
standtheilen erfullter Grundwasser, und wir konnen den Boden
der Stadt Wien auch in dieser Beziehung fur giinstig erklaren.

An dieser landscbaftlich und geologisch merkwiirdigen
Stelle nun, wo der Grenzvvall zwischen den westlichen und
ostlichen Volkern unterbrochen ist, der Boden theils tertiiir,
Iheils quartar, gute Bausteine, wie Kalk, Sandstein und^Lehm
von der Natur reichlich geboten werden und das ganze rl errain
von einem prachtig griinen Rahmen umgeben ist, konnte nur
eine Stadt vvie Wien aufbliihen.

Und nun zur geologisch-ethnographischen Be-
grundung, vvarum gerade auf der westlichen Thermalspalte
unser schones Wien, der Mittelpunkt einer grossen Monarchie,
entstehen konnte.

Wrenn man eine geologische Karte zux* Hand nimmt und
die Terrainverhaltnisse jener Gegenden, wo die meisten Ddrfer,
Markte und Stiidte liegen, priift, so. fmdet man, dass in den
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meisten Fallen die Bodenplastik die Ursache des Entstehens
jener Wohnstatten gewesen sein mag. DieEisenerze beschaftigen
die Bevolkerung in Steiermark. Bleierze in Karnten, das Queck-
silber in Krain; Silber, Kupfer und Blei in manchen Gegenden
Bohmens u. s. w. Die Erzgange und Lager, wie auch Mineral-
wasser verwandelten ehedem in manchen Gegenden die Ein-
oden in bewohnte Regionen, deren Bevolkerung auf lange
Zeit wohlhabend bleiben kann. Doch grunden leider die
Bergwerke nicht einen bleibenden Wohlstand, weil oft die
reichlichsten Erzlager und Gange nicht lange genug eintraglich
sein konnen und der Bodeneinmal erschopft werden muss, wie
dies viele Orte im Erzgebirge (Gottesgab, Kupferberg) zur Geniige
beweisen. Diesem Umstande hat demnach Wien seine Ursprung-
lichkeit, abgesehen davon, dass es in seiner ganzen Umgebung
keine Erzgange gibt, nicht zu verdanken.

Aber ein anderer ahnlicher Factor der Bodenverhaltnisse
scheint hier doch einmal eine Rolle, wenn auch eine unter-
geordnete, gespielt zu haben. Es ist eine ervviesene Thatsache
namlich, dass viele Dorfer und Stadte, die an Beruhrungs-
grenzen gevvisser Formationen ungleichen Alters liegen, ihren
Ursprung einem Steinbruch, einer guten Quelle, einer Lehm-
ablagerung oder sonstigem Baumaterial verdanken. Zahlreiche
Ortsnamen beweisen dies. Bekannt ist es ferner, dass Sandsteine,
Mergel, gevvisse Kalke, Loss u. s. w. bei ihrer leichten Verivitter-
barkeit einen guten Boden geben und sich daher zur Wald- und
Landvvirtschaft besonders eignen, weshalb gerade auf diesen
Schichten die meisten urspriinglichen Niederlassungen ent-
standen sind. Die Ansiedler bewohnten einen guten Boden und
waren nicht weit von Wald und Feld. Lagen nun derlei An-
siedlungen auf Militarstrassen, so konnten sich dort bald
Handel und Industrie entwickeln; aus dem Dorfchen wurde
eine Stadt, aus der Stadt eine Residenz.

Feste Concentrierungspunkte fmdet man meist auf vor-
ragenden Felsen in den Thalern, isolierten Kuppen in den
Ebenen oder auf steilen Hiigelreihen, wie dies gerade in
Niederosterreich vielfach zu beobachten ist. Da aber solche
Festen in ehemaligen Zeiten Bodenerhebungen bedingten. die
vorzugsweise durch Schichtenstorungen hervorgebracht werden
konnen, so ist es kein Wunder, dass viele Stadte auf solchen
Linien der einstigen dynamischen Beivegungen der Formations-
schichten zu fmden sind.

Dass schliesslich grosse Ansiedlungen nicht auf Urgesteins-
Formationen gebaut sein konnen. geht auch aus anderen leicht
fasslichen Grunden geologischer Natur hervor.
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Erstlich sind die primaren, theils auch die secundaren
Formationsgegenden meist sehr gebirgig oder wenigstens nicht
eben, deren Gebirgsabhange nieht leicht zuganglich und arm
an grossen schiffbaren Flussen; zweitens bleibt das harte
krystallinische Massen- und Sedimentgestein als Untergrund
fur eine grosse Stadt immer ein schwieriger okonomischer
Standpunkt beim Bauen. Auch die Gewinnung von Bau-
materialien aus krystallinischen Gesteinen war insbesondere in
aiten Zeiten mit ausserordentlichen Schwierigkeiten verbunden.

In den jiingeren Formationen, wie z. B. in den tertiaren
und quartaren, hingegen fmdet man nicht nur ein reichliches
und leicht gewinnbares Baumaterial, sondern auch Nutzwasser
in Uberfluss, grosse schiffbare Fliisse und bequemere Com-
municationswege. Grosse Stadte konnten daher nur auf Tertiar-
oder Quartarformationen entstehen, welche vorziiglich Ebenen
und beckenartigen Vertiefungen angehoren.

Wien nimmt daher den tiefsten Punkt in einem Becken
ein und zeigt schon auf diese geometrisch-plastische Art sinn-
reich an, dass alle Krafte des Staates gegen dieses Centrum
convergieren miissen.

Die tertiaren Ablagerungen, wie auch die Diluvionen
und Alluvionen liefern hier einen vorzuglichen Lehna fur
Ziegelerzeugung, Sand und Kalk fur Mortelbereitung, leicht
gewinnbare Bruchsteine ftir Hauser- und Wasserbauten,
wahrend die nahen Walder ein gutes Werkholz hervorbringen.
Die thonigen Schichten, untermengt mit Kalk und Sand, be-
giinstigen die Dammerde-Bildung und hiermit die Foi'st- und
Landwirtschaft der Umgebung. Ausserdem liegt Wien auf
einer etvvas geneigten Ebene, avodurch ihre Entwasserung er-
leichtert wird.

Diese geologisch-ethnographische Betrachtung zeigt nun,
dass Wien nicht nur durch seine Geschichte und culturelle
Mission, sondern auch durch seine eigenthumlichen Boden-
verhaltnisse und gunstige Lage der culturelle Mittelpunkt der
Monarchie geworden ist.
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Zweiter Theil.
i.

Quartare Bildungen aus der anthropozoischen Periode.
a) Alluviale Bildungen.

Dieses Bild urafasst alle Veranderungen, Neubildungen
und Absatze, wie sie noch unter unseren Augen entstehen und
den Boden verandern. Triimmer und Ruinen, entstanden durch
die zerstorenden Krafte der Natur, sind es, aus denen ein
grosser Theil des hier in Rede stehenden Gebietes zusammen-
gesetzt ist; Schutt der nahen Gebirge bildet den Grund, auf
welchem die meisten Ansiedlungen entstanden sind, und der
zertriimmerte Fels derselben Berge gibt uns die Ackererde,
die uns kleidet und ernahrt. Alle diese ungeheuren Werke
der Zerstorung und Fortschaffung sind Resultate derselben
Krafte, die im kleinen die Riidenverke der Donaumiihlen in
Gang setzen und schwer beladene Schiffe in ferne Lander
tragen, im grossen aber Berge zertrummern, Thaler bilden, tiefe
Becken ausfiillen und die Oberflache der Erde zu unserem
Entziicken und zu unserer Bewunderung mannigfaltig ge-
stalten.

Durch derlei dynamische Vorgange wird dem Gebirge das
Material entnommen und in den Niederungen abgelagert, um
die Erhebungen und Vertiefungen auszugleichen, wobei sich
vorzugsweise die mechanisch zertrummerten, aber chernisch
nicht aufgelosten Quarzkorner und Quarztrummer absetzen.
wahrend die aufgelosten Bestandtheile mit den Wassern abgehen,
damit sie spater durch die organische Thatigkeit der Pflanzen
und Thiere wieder ausgeschieden werden.

Nicht uberall bleiben die Alluvionen liegen. Sie ver-
wittern wieder, \verden abermals abgelagert und zu neuen
Sedimenten in noch grosseren Tiefen abgesetzt. Sie befmden
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sich gleichsam in einem bestandigen Kreislauf, weshalb ihre
Ausbreitung eine sehr bedeutende ist. Doch erreichen sie
nicht das friihere Uberschwemmungsgebiet, welches heute
noeh an vielen Stellen sehr deutlich erkennbar ist. Bei der
Donau hat sich sogar in der Volkssage die Erinnerung an das
alte Inundationsgebiet erhalten, denn einer Tradition zufolge
reichten die Donauwellen „bis an den Berg”, an dessen Fusse
heute das niedliche Dorfchen „Bisamberg” liegt.*)

So mag nun jeder Fluss, dessen Riehtung nicht durcli
Gebirgszuge bestimmt ist, mannigfaltig seinen Lauf geandert,
neue Arme geoffnet, alte Bette verschiittet, neue Inseln ge-
bildet und alte zerstort haben, bis er endlich eine bald grossere,
bald kleinere Flache zuriickliess. Eine solche Ebene ist das
unmittelbar vor Wien gelegene Marchfeld.

Die meisten Alluvien lagerte in Niederosterreich die Donau
ab. Dieselben bestehen meist aus Thon, glimmerreichem Sand,
Quarzschotter, Sandstein, Kalk, Granit, Gneis n. dgl. Diese
Ablagerungen entsprechen jenen Gebirgen, welchen die Donau
und ihre Nebenfliisse das Wasser entnehmen. Es gibt aber
auch alluviale Bildungen, welche ohne Mitwirkung der Wasser-
laufe entstanden sind und noch entstehen.

Ftir Niederosterreich lassen sich demnach folgende Allu-
vionen, die wir in den nachsten Bildern etwas eingehender
wurdigen wollen, durch cbarakteristische Merkmale deutlich
voneinander unterscheiden: 1. Silt (Flussand) und Schotter,
2. Dammerde, 3. Kalktuff und 4. Torfmoore.

1. Silt und Donauschotter.

Bevor die Donau in das Wiener Becken eintiitt, wird sie
durch zahlreiche Inseln in ihrem Laufe gehemmt, tritt aber
dafiir an der Rissstelle zwischen dem Leopoldsberge und dem
Bisamberge umso gewaltiger in das tiefere Terrain ein und
verursacht bedeutende Veranderungen des Fahrwassers, wo-
dureh die Schiffahrt erschwert wird. Vor der Regulierung des
Strombettes hatte die Donau in dem Becken eine bedeutende
Verastelung und daher eine plotzliche Verminderung an der
Geschwindigkeit, dafiir verursachte sie eine umso bedeutendere
Ablagerung von Sand, Schotter undDriftthon (ein zarter,
blaugrauer, sandiger Thon). Diese Anschwemmungen erzeugten
fruher hier ein breites Bett, in welchem der Fluss zu. einem
langsamen Lauf genothigt wurde, welcher Umstand die Ab-

*) Der Name „Bisamberg” konnte auch mit dem althochdeutschen
Namen „Puso” zusammenhangen.
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lagerungen ausserordentlich begiinstigte. Ihre durcbschoittliche
Machtigkeit betragt 10 bis 12 m.

Sehen wir uns nun diese durch die Gewasser herbei-
geschwemmten Gebilde, welche die jungste und oberste
Schichtung des Beckens bilden, etwas genauer an.

Ein Spaziergang zur grossen Donau nach einem Hoch-
wasser uberzeugt uns, dass das abgelagerte Material in dem
Inundationsgebiete aus zwei voneinander ganz verschiedenen
Gebilden zusammengesetzt ist. Das eine besteht aus flachen,
nierenformigen, keilformigen oder auch aus runden Geschieben
der verschiedenartigsten Gesteine aus der Gegend zwischen
Passau und Krems und auch aus der Trias-, Jura- und Kreide-
formation der Alpen; das andere ist ein feinsandiger, milder
und lichtgrauer Schlamm mit zahlreichen Schiippchen von
weissem Glimmer. Prof. Suess bezeichnet diese Ablagerung,
welche sclrvvebend herbeigetragen, in grossen Massen abgelagert
wird und auch vorzugsweise die Trubung der Donau verursacht,
mit dem englischen Wort Silt, eine Bezeichnung fur schlam-
mige und sandige Ablagerungen in den Fliissen. Silt nennt
man demnach jenen feinen und thonigen Quarzsand, welchen
die Donau taglich herbeitragt und ablagert — im Gegensatz
zum Donauschotter, welcher herbeigeschoben und gerollt
wird. Das krystallinische Gestein, aus welchem sich nach und
nach am Grunde oder an den Seiten des Bettes oder auch
durch gegenseitige Reibung die abgerundeten Formen bilden,
wird vorztiglich durch die Alpenflusse wie Inn, Trau und Enns,
welche die Dyas-, Trias-, Jura- und Kreideformation durch-
schneiden, der Donau zugefuhrt und viele Rollstitcke, die man
in demDonauschotter findet, weisen ganz deutlich auf die obigen
Formationen hin. Dass aber auch die Gesteine der Tertiar-
und Secundarformation des Wienerwaldes, wie auch das
bohmisch-mahrische Massiv einen wesentlichen Antheil an der
Donauschotterbildung nehmen, ist selbstverstandlich.

Der Donauschotter reicht liber die flachen Ufer nicht
weit hinaus, wohl aber der Donauschlamm oder Silt, weleher
dann ein fruchtbares Land mit einem leichten und lockeren
Untergrund, welches dem Getreide- und Gemiisebau sehr zu-
traglich ist, bildet. Nur der an Glimmerplattchen reiche Silt,
hochst wahrscheinlich ein Zersetzungsproduct des Wiener Sand-
steines, bedingt wesentlich die Fruchtbarkeit des Bodens. Dem
tieferen Laufe der Donau und zwar schon der ungarischen Ebeno
fehlt dieses Material; die Trubung des Stromes scheint hier
nur aus lehmigen Massen zu bestehen, welche von tertiarem
und diluvialem Lehm geliefert werden.
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Hinsichtlich der Insel- und Auenbildung durch Alluvium
rauss bemerkt werden, dass die Donau mit ali ihrer Macht
liirgends im Stande ist, den Schotter bis zu einem Niveau an-
zuhaufen, welches sich merklich liber jenes des mittleren Wasser-
standes erheben konnte. Bedeutend iiber den normalen Wasser-
stand sichtbare Bankifentstehen daher nur dort, wo die Strom-
linie sich theilt; denn hier drangt sich Geschiebe auf Geschiebe
so lange zusammen, bis dasselbe bei mittleren Wasserstanden
deutlich sichtbar bleibt. Wenn nun der Stroni nach und nach
Sand und Silt dariiber schiittet, so fasst allmahlich auch die
Vegetation . auf solchen Sandbanken feste Wurzeln und die
ansiedelnden Pflanzen sind es dami, welche der wiederholt
anschwellenden Donau soviel Widerstand leisten, dass die feinen
erdigen Theilchen von der Stromung nicht weggeschwemmt
iverden. In jeder Donauau und auf jeder Insel besteht also
der Boden in der Regel von der Oberflache an bis nahe znm
mittleren Wasserstande aus Silt, zuweilen mit einzelneri Sand-

9 lagen dazwischen, und darunter aus Geschieben.
An vielen Stellen erheben sich bereits mit Weidengestriipp

gezierte Anschweminungen, die aus solchen mit Silt bedeckten
Sand- und Schotterbanken hervorgegangen sind. Das Weiden-
gebiisch wird bald durch Pappeln, Erlen, Espen, Ulmen und
Ahorne verdrangt, ein dichter Pflanzemvuchs entwickelt sich
und die anfanglich nur aus Schotter zusammengefiigte Sand-
bank wird zu einer mit uppigem Baum- und Graswuchs ge-
schmtickten Donauau, welche dem zahlreichen Wilde sichere
Wohnstatten bietet. _

Wenden wir uns nun der Beschreibung jener Gesteine zu,
aus \velchen der Alluvialsciiotter der D<>nan, zumal bei
Wien, hauptsachlich zusammengesetzt erscheint, wobei jedoch
die mnt.hm assliV.be Provenienz nur insofern Berueksichtigung
fmden soli, als dies nach der ausseren Beurtheilung der ab-
gerollten Stiicke moglich ist. Es sind dies vorziiglich folgende
Gesteinsarten i

Der Granit. Derselbe wird aus dem nordwestlichen
Theile Niederosterreichs, ferner aus Oberosterreich, Bohmer-
ivald und Bayern durch die Nebenfliisse am linken Donauufer,
wie Schmida, Kamp, Krems, Aist und Grossmuhl dem Strome
zugefiihrt. Die Rollstiicke sind gevvohnlich compact, fein- bis
grobkornig mit porphyrischer Structur, selten cavernos; im
letzten Falle beherbergt er sogar kleine Krystalldrusen. Nicht
selten findet man Stiicke mit tfbergemengtheilen von Turmalin
und Granat; die Heimat derselben scheint die Gegend von
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Durrenstein zu sein. Die Eisenoxyd fiihrenden sind entweder
gelb oder braun angelaufen und treten ziemlich haufig auf.
Der Granit mit Porphyrstructur kommt nur in grosseren
Stticken vor.

Der Quarzporphyr in Zersetzung kommt sehr haufig
vor und erinnert wegen seiner dunklen Farbung an Basalt.
Seine Abstammung lasst sich nicht mit Sicherheit fest-
stellen.

Der Granulit, ein feinkorniges weisses, graues, gelbes,
selten rothes oder braunes Geschiebe bildend, gelangt in die
Donau durch deren Nebenflusse am linken und reehten Ufer,
etwa aus der Gegend von Mosbach, Emmersdorf, Durrenstein,
Gottweih und Neupolla.

Der Gneis wird aus den vom Granit nicht occupierten
Gegenden des linken Donauufers in die Donau getragen und
ist von weisser, grauer oder gelbbrauner Farbung. Die Roll-
stticke sind flach und lassen das schieferige Gefilge leicht er-
kennen. Er bildet mit Quarz, Quarzit und Kalk die Haupt-
masse des Donauschotters bei Wien.

Der komike Kalk (Urkalk) ist weiss, rothlich-weiss, grau
und am vollkommensten abgerundet. Er stammt aus der Gegend
zwischen Neupolla und Spitz.

Der Graphit ist nur in geringer Menge vorhanden. Da
er als Gebirgsgestein im Gneis den Glimmer ersetzt, so ist er
in den Anschwemmungen der Donau als Graphitgneis und
Graphitschiefer vertreten. Auch andere quarzreiche Gesteine
aus dem Waldviertel, welche bei Wien als Alluvium auftreten.
ftihren Graphit.

Der Amphibol (Amphibolschiefer) ist ziemlich haufig
und zeigt gewohnlich eine graue, gelbe, braune oder griinliche
Farbung, auch dunkelgestreifte Stiicke sind nicht selten. Ist
er eisenreich, so braust er unter der Salzsaure auf. Interessant
erscheinen jene Amphibolite, welche von feinen Calcitadern
durchsetzt sind. Die ursprungliehe Heimat der Amphibol-
Rollstiicke ist Neupolla, Krumau, Rastbach, Spitz a. d. Donau.
Krems und Langenlois.

Der Serpentin ist in dem Gerolle bei Wien selten, da-
fiir sind aber die Quarz-Pseudomorphosen nach Serpenin
haufiger. Die Farbe ist dunkelgriin bis braun, manchmal ge-
fleckt und geadert. Bei Gottweih, Neupolla, Krumau, Gurhof
und Gansbach hat er seinen Ursprung.

Der Quarzchlorit (Ghloritschiefer) hat eine schuppig-
schieferige Structur, eine glanzende frische Bruchflache und
griine Farbung; er ruhrt aus der Gegend von Kattau her und
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ist als Gerolle untergeordnet, dafur aber fur dasselbe sehr
charakteristisch.

Der Qnarzepidot ist eine wirkliche Epidosis (Zugabe)
fur die Donaualluvionen. Die gefundenen Stucke zeigen
eine stengelige Structur, der Bruch ist uneben, splitterig,
die Farbe grasgrun, vom Quarz innig durchsetzt und die Ab-
rundung flach. Abstammung von Plank am Kamp und Zobing
bei Langenlois.

Der Diorit wird durch die oberosterreichischen Gewasser
des linken Donauufers herbeigerollt und reprasentiert sich als
grunlich-schwarzes. korniges bis feinkorniges, vom Quarz dureh-
setztes Gerolle Die Stucke sind rundlich und bei Wien selten.
Ebenso vereinzelt kommt auch der aus dem Bohmerwald
stammende und durch den Magnesiumglimmer charakterisierte

Glimmerdiorit vor. Er ist ohne Lupe von Diorit leicht
zu unterscheiden

Der Quarzit (Quarzschiefer) ist sehr haufig, hat deutlich
sichtbare Glimmerblattchen mit Parallelstructur und eine weisse.
rosenrothe, graue oder rothlich-graue Farbe und ist oft gestreift
oder gefleckt. Das Gefiige ist bald kornig, bald schieferig und
sieht dem Sandstein oft tauschend ahnlich. Im Innern be-
herbergt er oft kleine Drusenraume. Durch die Atmospharilien
ist er fast unverwustlich und bildet daher den integrierenden
Theil des Donaualluviums. Als Schotter ist er ein vorziig-
liches Material.

Der Glitmnerschiefer tritt in der Nahe von Wien selten
auf und hat daher als Gerolle keine Bedeutung. Die etwa
vorkommenden Stucke riihren von dem grossen Manharts-
berge her, die durch die dortigen Bache der Donau zugeleitet
werden.

Der Quarz bildet mit seinen unzahligen Varietaten gleich-
sam den Stock des Donaugeschiebes, in welchem sich andere
Felsarten sozusagen als zufiillige Bestandtheile abgelagert haben
und noch ablagern. Der Quarzschotter ist am haufigsten
derb, dabei kornig bis dicht und schliesst bald Chlorit als
grunes Pigment, bald feine Glimmerblattchen oder auch Eisen-
oxyd und Eisenoxydul ein. welch letztere Gemengtheile ihm
ein rothliches, braunes, dunkelbraunes, gelbes, rauchbraunes
und sogar ockeriges Aussehen verleihen. Kohle, Manganoxyd
und Manganhydroxyd farben ihn schwarz. Durch den Quarz und
die quarzfiihrenden Urgesteine wird den Donaualluvien sogar
Gold zugefiihrt, welches vor Zeiten thatsachlicb im Oberlauf
der Donau und auch bei Wien durch den Wasch- und Amalga-
mationsprocess gewonnen wurde
Petkovšek, Erdgesckfclite Niederosterreiclis. 9
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Die vorzuglichsten Varietaten, die mit Leichtigkeit unter-
schieden werden konnen, sind folgende:

Bergkrystall, in ganz kleinen Drusen;
Milchquarz, durcli Fettglanz sehr charakteristisch;
Eisenkiesel, roth, gelb, braun und sehr hart;
Hornstein, grau, braun, gestreift;
Kieselschiefer, grau, rothlich-gelb:
Jaspis, dicht, gelb, rothbraun, mit muscheligem Bruch.
Der dichte Katk wird vorzuglich durch die Fliisse am

rechten Donauufer in das Donaubett gebracht. Man findet
in dem Alluvium Vertreter fast aller Formationen. Jedoch ist
ihre Altersbestimmung, da sie ja nur in kleinen Fragmenten
auftreten, nur selten moglich. Sie sind haufig von Adern
durchzogen und zeigen eine sehr regelmassige Abrundung. Auch
Susswasserkalke, Kalktuffe und zoogene Kalke erscheinen in
dem Schotter, die aber infolge ihrer leichten Venvitterbarkeit
bald wieder verschwinden.

Das Mergelgestein, erkenntlich an dem flachmuscheligen
Bruche, der lichtbraunen Aussen- und blaugrauen Innenseite,
kommt oft in diinnen Platten vor, ist sehr leicht spaltbar und
fuhrt hie und da Fucoidenabdrucke. Die Flyschzone liefert
dieses Material.

Der Thonschiefer und Schieferthon, aus der Eggen-
burger und Meissauer Gegend abstammend. erscheinen stets
plattenformig und sind von dunkelgrauer oder schvvarzlicher
Farbung.

Bei vorgeschrittener Verwitterung treten die Glimmer-
schuppchen deutlich hervor.

Der Talkschiefer, aus der Umgebung von Langenlois
durch den Kamp in die Donau getragen, ist bald grau, bald
griin und diinnschieferig.

Der Wiener Sandstein ist in dem Gerolle haufig und
zeigt an der Oberfliiche deutliche Spuren der Vervvitterung.
denn die Gerollstucke sind im Innern schon blaugrau, vvahrend
die Oberflache stets lichtbraun erscheint. Kraft der Einwirkung
des Wassers wird auch der Wiener Sandstein schnell miirbe
und zerbrockelt.

Der etwas hartere rothe Sandstein aus dem Flysch-
gebiete unterscheidet sich durch seine Farbe von dem fruheren.
ist eisenschussig, besitzt ein harteres Bindemittel und ist daher
beinahe unzerstorbar. Seine Oberflache erscheint wie poros,
die Abrundung ist flach, vvalzenformig oder rundlich.

Der Molassesandstein wird durch die Traun aus der
Gegend zivischen Linz und Gmunden in die Donau gebracht
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und zerbiockelt wegen des weichen Bindemittels ziemlicb
leicht. Auch Eklogit, obwohl eklogitartige Gesteine in Nieder-
osterreich nur im Waldviertel, jedoch selten auftreten, wird
als Gesehiebe angetroffen. Er wird durch den Kamp aus dem
Granulitgebiete hieher gebrac-ht.

Der Qnarzsandstein mit Quarz als Cement ist unver-
wiistlich, kommt in allerlei Farben vor und besitzt bald eine
fein-, bald eine grobkornige Structur. — Schliesslich liefern
auch die verschiedenartigsten Conglomerate ein festes und
hai tes Schottermaterial, welches in der Regel seinen Ursprung
nicht weit von der Donau hat.

Als die eigentliche Unterlage des gesammten, von allen
Seiten zusammengetragenen Schottermaterials der Donau ist
ein zarter, dunkelblaugrauer, thoniger Sand von grosser
Machtigkeit zu betrachten, der sich vom Silt nur durch seinen
grosseren Thongehalt unterscheidet. Er kann trotzdem dem
letzteren zugezahlt werden. Durchs Waschen konnen leicht
Thon und Glimmerbliittchen weggespiilt werden, wodurch dann
der Sand eine violettbraune und schwarz gemischte Farbe er-
hiilt und nur aus blassrothen Kornern, weissen, zum Tlieil
durehsichtigen Quarztheilchen besteht, zvvischen ivelchen man
mit bevvaffneten Augen kleine Goldflimmer entdeckt, wie man
sie in dem Sande der meisten grosseren Fliisse findet. Es
wurde bereits hingewiesen, dass man mit dem Donausande
Goldwascherei betrieb, welcher Bemerkung wir nur hinzufugen
wolIen, dass die Goldvvascherei noch zu Beginn dieses Jahr-
hunderts in der Gegend von Klosterneuburg im Betriebe stand,
und in dem dortigen Štifte der regulierten Ghorherren ist noch
heute ein aus diesem Donaugolde verfertigter Kelch zu sehen,
der, da das Gold rein ist, sich durch den Druck beinahe wie
Stanniol zusammendrucken und wieder auseinander biegen
lasst. Indessen ernahrte die Goldwascherei bei Wien ihre
Arbeiter nur kummerlich, und sie wurde daher nicht ordent-
lich betrieben.

Was die Alluvien der anderen niederosterreiehischen Flusse
und Bache betrifft, so fuhren die aus den Aipen kommenden
Gevvasser Sandstein- und Kalkgeschiebe, wahrend die aus dem
bohmisch-mahrischen Massiv der Donau zustromenden Wasser-
laufe ebenfalls Granit, Gneis, Amphibolschiefer, Urkalk und
anderes krystallinisches Schiefergestein als Alluvium ablagern.
Jedoch ist dasselbe meist unbedeutend und l&sst sich oft schwer
von Diluvialbildungen trennen; nur an der Mundung lassen
einige Flusse eine grossere Menge dieses Materials als Delta
zuruck.

0 *
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2. Dammerde.

Die Dammerde ist von allen Bildungen der Gegenvvart
fur den Menschen die wichtigste, indem sie nicht nur ihm,
sondern auch Thieren und Pflanzen die Existenzbedingungen
gewahrt. Von ihrer Giite ist oft das Wohl einer ganzen Ge-
gend, ja eines ganzen Landes abhangig. Erzeugt wird sie
durch einen geringen Druck und starken Zutritt von Sauerstoff
bei beschrankter Bewasserung unter der machtigen Einwirkung
der Atmospharilien und Mikroben; sie ist daher infolge dieser
Entstehungsweise ein inniges Gemenge von zerkleinerten und
veranderten Mineralien, welchen allerlei Verwesungsproducte
beigemischt sind. Dem ausseren Ansehen naeh bildet sie ein
Gemisch von Sand, Gerolle und Geschiebe, welche den mannig-
faltigsten Gebirgsarten angehoren, wahrend die erdigen Theile
aus Quarzsand, Lehm, Kalk, humussauren Salzen, vegetabili-
schen und animalischen Resten bestehen. Durch die Ver-
witterung des Wiener Sandsteines und des Mergels werden
ihr aber auch Eisenverbindungen zugefuhrt, die sie dann
eigenthumlich rothlich farben.

Da nun Niederosterreich ein sehr mannigfaltiges Gestein,
welches theils dem bohmisch-mahrischen Massiv und alpinen
Gebiete, theils den jiingeren Ablagerungen angehort, besitzt.
so ergibt sich daraus, dass die Dammerde je nach der Art
ihrer Entstehung von verschiedener Beschaffenheit sein muss.
Besonders haufig zeigt sie am Fusse des Wiener\valdgebirges
den Wechsel, wahrend sie nahe der Donau und auf dem
quartaren Boden eine weit gleichmassigere Mischung zeigt. Es
ist daher die Thatsache nicht zu verkennen, dass die Qualitat
der in der Nahe vorhandenen Gebirgsarten auch auf die Be¬
schaffenheit der Dammerde Einfluss ubt, obwohl die chemi-
sche Eigenthumlichkeit des ursprunglichen, aus der Zersetzung
der Gesteine hervorgegangenen Bodens durch Auslaugung und
Vermengung verandert werden kanti. Man frndet daher selten
die chemischen Bestandtheile der Felsarten mit den Bestand-
theilen der angrenzenden Ackererde genau ubereinstimmend.

Die vorziiglich Dammerde bildenden Gesteine sind in
Niederosterreich: Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Gra-
nulit, Gebirgs- oder Alpenkalk, Sandstein, Mergel,
Leithakalk, Loss und Sand. Der Grad der Venvitterung
der genannten Gesteine hangt theils von der chemischen und
mineralischen Zusammensetzung, theils von der Structur ab.
Die meisten derselben zerfallen infolge ihres schieferigen, korni-
gen, faserigen und erdigen Gefuges oder wegen ilires lockeren
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Zusammenhanges sehr leicht und sind daher fur die Damm-
erdebildung sehr gunstig. Luftbestandig, d. h. sehr dicht, hart.
im VVasser nicht loslich nnd an der Luft nicht veranderlich
sind in Niederosterreich eigentlich nur das Quarzgeschiebe, der
Quarzit und der Quarzschotter, welche die Bildung von Acker-
erde ausserordentlich erschweren und dort, wo sie in grosserer
iMenge vorkommen, dieselbe geradezu verhindern.

Gedenken wir hier noeh jener Factoren, welche die
Dammerde direct erzeugen oder ihre Bildung wesentlich be-
fordern.

In dieser Beziehung steht das Wasser obenan. Das-
selbe dringt in die Risse, Klufte und Poren der Gesteine ein,
dehnt sich hierbei aus und treibt die Theilchen auseinander.
Es strebt aber auch durch Infiltration die Gesteine zu trennen.
indem es sich theils mit den einzelnen Theilen chemisch ver-
bindet, theils sie mechanisch fortfuhrt. Diese aufgelosten
Mineralien werden schon wahrend des Transportes abgelagert
oder grosseren Wasserreservoiren zugefuhrt.

Durch das Eindringen des Wassers in die kleinsten Spalten
und Poren des Gesteines wird dieses locker, verliert seinen
Zusammenhang und gestattet den Wurzeln der sich ansiedeln-
den Pflanzen freieren Eintritt; auf diese Art beginnt die durch
Pflanzen eingeleitete Zersetzung. Je tiefer nun die Wurzeln
in die feinen Risse des Gesteines eingreifen und je mehr sich
dieselben in die Lange und Breite ausdehnen, desto mehr er-
weitern sich die Klufte. Auf diese Art konnen durch starke
Pfahhvurzeln sogar grosse Felstriimmer aus ihrer ursprunglichen
Lage gebracht werden. Die Wurzeln der perennierenden Ge-
wachse wirken hierbei als ein besonders kraftiger Keil, wobei
dieselben nicht selten noch eine Fliissigkeit absondern. welche
namentlich die Kalksteine auflost.

Moose und Flechten bringen vorzugsweise harte, den
Atmospharilien kraftig widerstehende Felsarten mittels der
von ihnen ausgeschiedenen Sauren zum Zerbrockeln. Sie er¬
zeugen dadurch den Humus, der dann das Wasser besser
zuriickhalt und es gleichsam zwingt, in die Poren des Gesteines
einzudringen.

Auch felsverzehrende Mikroben, wie gewisse Bacil len,*)
nehmen nach der neuesten Forschung im hohen Grade an der
Verwitterung der Gesteine theil, indem sie der Kohlensaure der
Luft den Kohlenstoff entziehen, wobei dann der freie Sauer-

%) p)iese kleinen Pilze sind sehr diinne, kurze und stabformige Faden,
die in das Gestein eindringen.
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stoff Verbindungen eingeht, die auf das Gestein zersetzend
einwirken.

Gehen alle diese Processe bei ungehindertem Luftzutritt
vor sich, so bilden sich aus den verwesenden Pflanzenstoffen
Kohlensaure und Wasser, oft auch andere organische Verbin¬
dungen, wie Humus-, Gein- und andere Sauren. welche be-
sonders auf die tiefer liegenden Gesteine auflosend wirken und
deren Verwitterung fordern.*) Gleichzeitig aber bildet sich aus
diesem hochst complicierten Vorgange die Dammerde, die aus
einem Gemenge von pflanzlichem Moder mit den Venvitte-
rungsproducten der Gesteine besteht. Unerklarlich bleibt da-
bei die innige Vermengung der feinen Verwitterungsproducte
mit dem Pflanzenmoder und dasFehlen oder das sparliche Vor-
kommen der grosseren Steinchen oder Trummerstuckchen im
Humus. Darwin schreibt diese Erscheinung den Regen-
wurmern zu. Er meint namlich, dass dieselben Locher im
Boden in der Weise aushohlen, indem sie die Erde verschlucken,
sie durch den Verdauungsapparat gehen lassen und dann
in Form kriimmeliger, erdiger Kothballen an die Oberflache
befordern. Man findet derlei gerundete und feinerdige Klump-
chen iiberali an Rasenflachen, in Garten etc. in grosser Menge,
bis sie vom Regemvasser gelost und gleichzeitig liber den
Boden vertheilt Averden. In dieser Weise gelangt die Humus-
erde ununterbrochen an die Oberflache. Nach dieser Beobach-
tung Darwin’s ist man daher zu der Behauptung berechtigt,
dass die Ackererde ihre feine, gleichmassige Beschaffenheit
grosstentheils dem Umstande verdankt, dass ihre Theile den
Weg durch den Darmcanal der Wurmer nehmen.

Dass aber diese Erklarung allein fiir die Bildung der
feinen Dammerde kaum ausreichend ist, beweist die Thatsache,
dass es Flachen mit Humusbildungen gibt, wo keine Regen-
Aviirmer vorkommen.

Nachst Wasser und Pflanzen ist auch der Sauerstoff
der atmospharischen Luft bei der Venvitterung der Ge¬
steine und ihrer Venvandlung in die Ackererde am thatigsten,
weil er sich mit gewissen Metallen, wie Eisen und Mangan,
die fast in allen Gesteinsarten, besonders im Wiener Sandstein
und Mergel vorhanden sind, zu Metalloxyden verbindet, Avelche
Verbindungen dann, mitWasser in Beriihrung kommend, sich in
Hydrate venvandeln, die einen grosseren Raum einnehmen und
bei dieser Volumsvergrosserung das Gestein auseinandertreiben.
Diese Art der Venvitterung spielt eine besonders vvichtige Rolle

*) Derartige Sauren entstehen bei der Verwesung organischer Korper.
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bei unserem Mergelgestein und Wiener Sandstein, die bekannt-
lich reich an Eisenoxydhydrat sind.

Manche der obengenannten Mineralien zerfallen wiedei*
dadurch in Pulver, dass-sie ihr chemiseh gebundenes Wasser
und ihren Kohlensauregehalt der Einwirkung der Luft
zufolge verlieren. Auf diese Art verwittert besonders der
Lehmboden und das thonhaltige Material der Wiener Um-
gebung. Eine sehr wirksame Zersetzungskraft hat ferner das
Regenwasser inne, indem dieses kraft seines Kohlensaure-
gehaltes auf gevvisse Mineralien, wie Kalk u. a. auflosend
einwirkt.

Der schnelle Wechsel der Kalte und Warme wirkt
besonders auf Massen- und Sedimentgesteine der primaren
und secundaren Bildungen zertrummernd ein, indem ihre yer-
schiedenen Gemengtheile durch die Warme ungleichartig aus-
gedehnt und dadurch voneinander getrennt werden. Da nun
bei uns Kalte und Warme streng geschieden sind, und Nasse
und trockene Hitze oft miteinander wechseln, so wirkt dieser
Umstand auf das krystalline und sedimentare Gestein sehr
zersetzend.

Schliesslich muss noeh eine Kraft, welche ebenfalls den
Venvitterungsprocess unterstutzt, erwahnt werden. Es ist dies
die Elektrieitat, welche in der Erde erregt wird und beson¬
ders auf Felsmassen zerstorend eihvvirkt.

Wenn wir nun die wiehtigsten Krafte, welche die Gesteine
zum Zerfallen bringen und in Dammerde verwandeln, zu-
sammenfassen, so sind es folgende:

Das Wasser, die atmospharisehe Luft und ihr
Kohlensauregehalt, die Vegetabilien wie Moose, Flechten
und Pilze und der schnelle Wechsel der Temperatur.

Was nun speciell die Gesteine, welche in Niederosterreich
die Ackererde erzeugen, betrifft, so sind die Grade des Ver-
witferungsprocesses folgende:

a) Sehr langsam verwittern: Amphibolschiefer, krysta.l-
linischer Kalk. Quarzschotter, Gneis, Granulit, Glimmerschiefer
und quarzreicher Granit;

b) langsam verwittern: Alpenkalk. Dolomit, Gips,
Rauchwacke, Gerithienkalk, Werfener Schiefer, Talk-, Chlorit-
und Grauwackenschiefer, Grauwackensandstein, r ! honschiefer
und feldspatreicher Granit und Gneis;

c) leicht verwittern: Gonglomerate, Breccien. Leitha-
kalke ;

d) sehr leicht ver\vittern: Mergel, Wiener Sandstein
Tegel, Loss.
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Bei den meisten Gesteinen unseres Gebietes ist der Ver-
\vitterungsprocess an der gelben oder braunen Farbung der
ausseren Flache zu erkennen. Zerschlagt man ein in Venvitte-
rung sich beflndliches Gestein, so sieht man recht deutlich,
wie die chemische und mechanische Zersetzung von aussen
nach innen fortschreitet. Ist aber der Fels bereits mit Moosen
und Flechten oder mit feinen Erdschichten und Venvitteimngs-
producten bedeckt, so geht der Process auch bei leicht ver-
witternden Gesteinen langsam vonvarts, weil der Sauerstoff der
Luft nicht mehr diesen freien Zutritt hat, und auch das Wasser
nicht so leicht dem Gestein beikommen kann.

Die Machtigkeit der Dammerde ist auf dem nieder-
osterreichischen Gebiete sehr ungleich. Sie ist dort, wo die
Anschwemmung reicli ist an Kiesel, geringer, als da, wo
der Boden einer alteren Formation angehort. Sie ist dichter
dort, wo die Vervritterbarkeit eine leichtere ist, als da, wo das
Gestein den Einflussen der Zerstorung nicht in jenem hohen
Grade ausgesetzt ist. So ist sie am Marchfelde stellenweise
infolge der ungiinstigen Lage des Untergrundes sehr diinn,
daher von oden Hutweiden unterbrochen, und der Boden wett-
eifert hier an Ode und Unfruchtbarkeit mit den ungarischen
Pussten.

Noch dunner ist die Dammerde auf dem Steinfelde
bei Wiener-Neustadt, weil hier die Scliichten, welche die Damm¬
erde erzeugen konnten. 50 bis 60 m unter der Gerollablagerung
liegen. Die Ansammlung von Grundfeuchtigkeit, die die
Dammerdebildung ausserordentlich begunstigt, ist daher in
dieser machtigen Schotterablagerung eine ungenugende.

Alle lockeren, das Wasser aufsaugenden und zuruck-
haltenden Schichten fordern die Dammerdebildung. Solche
Schichten sind aber theils tertiaren, theils diluvialen Ursprungs:
daher findet man auch in Niederosterreich die bliihendsten
Landesculturen stets auf den Hiigeln und deren Abhangen,
oder in den nahen Ebenen. Die thonigen Schichten unseres
Terrains, untermengt mit Sand und Kalk, begunstigen ihr
Entstelien am meisten und sind der Land- und Gartemvirt-
schaft am zutraglichsten; dagegen sind alle Ablagerungen von
Kieselsand und maehtigem Gerolle, die die Feuchtigkeit sogleich
durchsickern lassen, fiir eben erwahnte Zvvecke untauglich.
Dieses sehen vvir, wie oben bereits des ofteren erwahnt wurde,
an der grossen Flache des Steinfeldes gegen Wiener-Neustadt
und an den Sandflachen zwischen Siebenbrunn und Weicken-
dorf im Marchfeld. Hier vegetieren die Pflanzen nur kiunmer-
lich, weil es ihnen an nothiger Nahrung fehlt.
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An einigen Orten, wie z. B. bei Kahlenbergerdorfl, Bisam-
berg u. s. w. findet man eine ziemlich rothe Dammerde. Die-
selbe besteht aus einem sehr stark eisenhaltigen Thone oder
Lehm, welcher als zuruckgebliebenes Verwitterungsproduct
nach Wegfuhrung des kohlensauren Kalkes durch die Regen-
wasser angenommen wird. Es ist zwar sonderbar, dass die oft
schneeweissen Kalke einen rothen Lehm einschliessen sollten;
M. Neumayer’s Versuche zeigten jedoch, dass bei der Auf-
losung des weissen Kalkes in Essigsaure thatsachlich eine kleine
Menge rothen Lehmes zuruckbleibt, der 20% Eisenoxyd ent-
halt. Daraus ist nun zu schliessen, dass gewisse Kalke durch
Eisen gefarbte thonige Substanzen enthalten, welche bei der
Verwitterung den rothgefarbten Riickstand liefern. Diese Kalke
sind marinen Ursprungs. Daher tritt die rothe Dammerde nur
dort auf, wo marine Kalk- und Mergelschichten eine Lagerung
und Oberflachenbeschaffenheit zeigen, welche der starken
Abschwemmung der Vervvitterungsproduete wenig gunstig ist.

Als Schluss dieses Bildes wollen wir noch die zutraglich-
sten Bodenarten fur die wichtigsten Gulturpflanzen, welche
im Bereiche unseres Gebietes angebaut werden, nach einer
von Dr. Moritz Hornes zusammengestellten Tabelle*) anfuhren:

1. Die Nadelholzer gedeihen am besten auf Kalk, Sand-
stein und Conglomerat mit kalkigem Bindemittel, Grauwacke,
Grauwackenschiefer. Diluvialboden ist fur gemeine Kiefer,
Kalk- und Dolomitgerolle fiir Schwarzkiefer sehr geeignet.

2. Die Laubholzer, Avie Steineiche, Stieleiche, osterr. Eiche.
gemeine Buche, Hainbuche und Birke kommen auf verschie-
denen Unterlagen, am haufigsten doch auf Sandstein, Kalk.
thonigem und schieferigem, aber auch auf lehmigsandigem
Diluvialboben bei massiger Feuchtigkeit fort.

Hingegen gedeihen Aho rn, U1me, w e i s s e W e i d e (S. alba),
Bruchweide, Mandelweide, Weisspappel, Schvvarz-
pappel und Graupappel (P. canescens) auf humusreichem
Diluvial- und Alluvialboden aller Art mit hinreichender Feuchtig¬
keit; sie sind štete Begleiter grosser Flusse, welchen sie einen
eigenthumlichen Reiz gevvahren und auf diese Meise oft
einer ganzen Gegend den Charakter verleihen.

Die Lindenarten lieben Kalkboden^ aller Art oder
Sandstein mit kalkigem Bindemittel. Die Erle verlangt ein
sehr nasses Flussufer oder Torf- und Moorgrund.

*) Erlauterungen zur geognostisclien Karte der Umgebung VViens.
Von Johann Cžjžek.
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3. Die meisten Obstbaumgattungen unseres Klimas
sind nieht sehr wahlerisch in dem Untergrunde, wenn ihnen
der Boden zur Ausbreitung ihrer Wurzeln einen tiefgrundigen,
leichten, etwas humushaltigen Grund mit massiger Feuchtigkeit
bietet.

Nur die Weinrebe gedeiht gut auf einem lockeren, kalk-
oder mergelhaltigen Grand, auch wenn er steinig ist. Ein
schwerer, thoniger Boden, worin die Wurzeln nieht eindringen
konnen, sowie auch ein nasser Grand ist ihr schadlich. Sie
verlangt viel Warme, daher nach Siiden gekehrte, sonnige
Bergabhange.

4. Die Getreidearten gedeihen am besten in einem
kalkhaltigen. sandig-lehmigen Boden, der murbe, nieht zu
trocken und durch stark zersetzten Humus gelockert ist. In
reinem Lehmboden wachsen sie weniger gut, sehr schlecht im
heissen, trockenen Sandboden. Der Mais gedeiht auch im Loss
und Diluvialschotter vortrefflich, daher ist sein Anbau in der
Umgebung Wiens sehr haufig anzutreffen.

5. Die Hiilsenfruchte lieben bei uns einen lehmigen.
gebundenen, rnassig feuchten und kalkreichen Boden. Im kuhlen
und wenig humusreichen Grande komraen sie nieht fort.

Fur Futtergewachse, \vie Klee, Luzerne und Esparsette
ist der lehmige, nieht zu trockene und nieht zu ktihle Sand¬
boden mit etwas Kalk am vortheilhaftesten. Die Esparsette
kommt ohne Kalk iiberhaupt nieht fort.

6. Die Kuehengewachse, wie Riibenarten, Kopfkraut,
Krenn, Sellerie, Rettig, Spargel, Knoblauch und Zwiebel lieben
einen tiefen humusreichen, gelockerten, lehmigsandigen Boden
mit massiger Feuchtigkeit. Anschwemmungen, falls sie obigen
Bedingungen entsprechen, sind ihnen zutraglieh.

3. Kalktuff.

Die Bildung von Gesteinen aus Losungen gieng zu jeder
Zeit neben dem mechanischen Absatz von Sinkstoffen vor sich;
sie trug jedoeh seit dem Abschluss der Primitivbildungen der
geologischen Urzeit verhaltnismassig wenig zum Aufbau der
festen Erdrinde bei. Von den vielen Niederschlagen sind fur
unser Gebiet nur die Susswasserabsatze als Gesteinsbildner
nennenswert. Einen derartigen gesteinserzeugenden Vorgang,
worin reeht deutlich die chemisch auflosende und neubildende
Kraft des Wassers uns vor die Augen tritt, fmden wir in aem
an den Quellen und Bachen sich ablagernden Gestein. Das-
selbe reprasentiert eine loekere, mehr oder minder porose,
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meist braungefarbte, weiche oder mittelharte Anhaufung von
kohlensaurem Kalk, welcher taglich langs der Wasserlaufe
erzeugt wird. Die Anregung zu dieser Mineralbildung gibt in
erster Linie das kohlensaurehaltige Wasser.

Tritt namlich dieses mit Kalk gesattigte Wasser an die
Luft, so wird infolge des geringen Druckes ein, Theil der
Kohlensaure frei, wodurch auch ein Theil des Kalkes frei
vverden muss. Der dadurch unloslich gewordene einfach
kohlensaure Kalk setzt sich nun auf dem Boden oder Ufer des
Baches oder der Quelle entweder als porose, graugelbe und
weiehe Kalkmasse mit Incrustationen von verwesenden
Pflanzentheilen — oder als eine kornige, krystalline,
faserige, zuweilen schon wellen- oder bandartig ge-
zeichnete Gesteinsbildung ab. Im ersten Falle heisst derAb-
satz Kalktuff, eine haufige Erscheinung in Kalkgebirgen,
im zweiten Kalksinter. Beide Gesteine entstehen insbesondere
an Bach- und Quellenrandern und beim Eintritte des Sicker-
wassers in unterirdische Hohlraume. Die grossartigen und welt-
bekannten Tropfsteinbildungen in den Kalkgrotten des
Karstgebietes sind in analoger Weise, wenn auch unter etvvas
modificierten Verhaltnissen, entstanden.

Der Kalktuff ist viel mehr verbreitet als der Kalksinter.
Wie an den Quellen und Bachen der Kalktuff, so bildet sich der
Kalksinter unter den Wasserfallen, aus denen die Kohlensaure
wahrend des Stiirzens und Auffallens entweicht. Kalksinter
hat fur Wien insofern eine hohe Bedeutung, weil er als ein
sehr kostbares Decorationsgestein unter dem Namen „Onyx-
marmor” oder „Alabaster der Alten” aus Agypten und Mexico
importiert wird.

Im Wiener Becken und in den benachbarten Gebirgen
haben wir nur Kalktuffe, und mtissen wir besseres Material
dieser Art aus der Fremde beziehen. Nichtsdestoweniger ist
in einigen Thalern des Wienerwaldes ein recht brauchbarer
Kalktuff zu fmden; denn alle Quellen unseres Gebietes
besitzen Kohlensaure, worin sich der Kalk auflost und dann
zutage gefiihrt wird. Besonders begiinstigt wird dieser Umstand
noch durch den Einfluss einer uppigen Pflanzenvegetation,
welche die halbgebundene Kohlensaure des kalkhaltigen AVassers
rascher zum Entweichen bringt. Jeder Spaziergang in dem
Wienerwalde zeigt uns Steine oder Pflanzentheile in den
Quellbachen, welche mit einer Kruste von Kalktuff uberzogen
sind. Uberall aber, wo die Wasser reichhaltige Kalkauf-
losungen erzeugen, ist auch der Niederschlag an Kalktuff be-
deutend und Avachst manchmal zu kleinen Hflgeln an, worin
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oft incrustierte Pflanzentheile (Blatter, Stengel. Fruchte etc.),
Gehause von heute noch lebenden Schnecken u. a. zu finden
sind.

So lange der Kalktuff vom Wasser durc-hnasst ist, bleibt
er raurbe, briichig und weicli und ist daher als Baumaterial
unbrauchbar; bingegen dort, wo etwa die Quellen versiegt
sind, oder wo der Bach einen anderen Lauf genommen hat.
trocknet der Tuff aus und wird fest, mittelhart und zu einem
recht brauchbaren Baustein. Wegen seiner Leichtigkeit und
leichten Bearbeitung wird der fest gewordene Kalktuff zu
leichten Mauern, zu Gewolbesteinen, zu Garteneinfriedungen.
zu kiinstlichen Grotten und Ruinen vervvendet. weshalb oft
ganze Haufemverke dieses Gesteines bis auf den Grund ab-
gebaut werden.

Beziiglich des Vorkommens dieses Gesteines sei noch be-
merkt, dass man es in einigen Thalern bei Purkersdorf.
Altenmarkt, Dornbach, Weidling u. s. w. am hilufigsten
findet. — Die Grotte im Schwarzenberggarten und die Steine
beim Wasserfall im Stndtpark und am Constantinhugel im
k. k. Prater sind aus Kalktuff.

Eine sehr interessante Kalktuffbildung, die hie und da
sogar mit Sinter uberzogen ist, findet sich auch im Thale der
Erlaf ('/4 Stunde nordlich von Scheibbs). Der Tuff wird
hier continuierlich von einer Quelle, welche in einer Hohe von
75 m im Kalktuff selbst entspringt, abgesetzt. Die Menge des
Quellenwassers ist so bedeutend, dass sie auf einer Strecke
von 1 km mehrere Werke unausgesetzt treibt. Innerlialb eines
Jahres entstebt in dem Gerinne durchschnittlich eine Kalk-
kruste von 1 bis 2 cm Dicke. Doch hangt die Machtigkeit
dieses kalkigen Absatzes theils von der Entfernung des Absatz-
ortes von dem Quellenursprunge, theils von der Geschwindig-
keit des fliessenden Wassers und von der Heftigkeil, mitwelcher
das Wasser wahrend des Rinnens an feste Gegenstande an-
prallt, ab.

Nachdem die Quelle erst nach dem Entweichen der
C0 2 den Kalk abzusetzen beginnt, so lagert sie am Ursprunge
fast gar nichts ab, sondern erst in den einige 100 m davon
entfernten Rinmverken und zwar am meisten dort, wo das
Wasser uber stark geneigte Flachen herabsturzt. Man findet
hier Platten, die genau den Abdruck der FIolztextur zeigen
und darum versteinerten Brettern ahnlich sehen. — Die ganze
Ausdehnung des Kalktuffes, dessen Unterlage aus Alpenkalk
besteht, betragt etwa 2 km und seine Machtigkeit stellenweise
20 Durch Steinbruche ist die Ablagerung aufgeschlossen.
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Er enthalt Blatterabdriicke vonAhorn, Erle,Weide, Schnee-
ball u. s. w. sowie Einlagerungen von noch lebenden Schnecken-
arten. Das Gestein ist zwar sehr poros, doch eignet es sich
sehr fiir Bauzwecke.

Im innigen Zusammenhange mit der Kalktuffbildung steht
noch eine eigentb umliche Auskleidung der niederosterreichischen
Hohlen in der Kalkzone. Dieselbe besteht ausser Kalksinter
auch aus einem eigenthumlichen Lehm, Hohlenlehm, welcher
durch die atzende Thatigkeit des Kohlensaure haltigen Wassers
theils als alluviale, theils als diluviale Bildung entstanden ist.
Er ist aus unloslichen thonigen Substanzen und aus tuffigen
Fragmenten von Kalk und Dolomit zusammengesetzt und ent-
stand, indem die loslichen Stoffe der unterirdisch fliessenden
Gewasser fortgefuhrt, die unloslichen aber als Riickstand in
Form eines Bodensatzes abgelagert wurden.

Der Hohlenlehm wird bald durch sandige Beimengungen
und Einschwemmungen, bald durch Eisengehalt sowohl in der
Farbung als auch in der Consistenz mehrfach alteriert.

4. Torfmoore.

Niederosterreich besitzt nach pflanzengeographischer Be-
zeichnung Hochmoore und Flachmoore. Die ersterenbreiten
sich tiber Gebiete aus, die hoher liegen als die benachbarten
Wasserlaufe und werden von diesen drainiert. Sie entwickeln
sich nur auf organischer Unterlage, auf Holz- und Heidemoder
und bediirfen zu ihrer Bildung weiches, von gelosten un-
organischen Stoffen moglichst reines Wasser, entstehen uber
dem Wasserniveau, wolben sich in der Mitte und bilden leich-
tere und mitteldichte braune Torfsorten von geringem Aschen-
gehalte. Sie konnen sowohl auf thoniger Unterlage der Thal-
mulden, als auch am Fusse von Hugeln und selbst aul
Bergriicken entstehen. Man trifft sie meist auf dem Granit-
plateau des Waldviertels und in den westlichen Alpen.

Bei Kottes (Voitsau) im Bezirke Ottenschlag ist ein
Torflager, welches ein gutes Brennmaterial fur die Schmelz-
ofen in Voitsau liefert.

Das reiche Torflager bei Karlstift im Bezirke Weitra
liefert jahrlich 300.000 Stiick Torfziegel sehr guter Qualitat.

Bei Schrems wird seit 1865 Torf gestochen, welcher,
durch eine Torfpresse in Presstorf umgewandelt. zur Dampf-
kesselheizung beniitzt wird.
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Weitere Hochmoorgriinde fmdet man nach den Mitthei-
lungen der Section fur Naturkunde des O. T. C.*) im Beeken
von Gmiind, bei Wielands, im Sofienwalde bei Erd-
weis, Schwarzba.ch, Rottenschachen, dann bei Kosslers-
dorf, Litschau. Heidenreichstein, Seifriedt, Hohen-
eicb, Purbaeh, Hirschbach, Arbesbach, Perthenschlag,
Traunstein, Gutenbrunn und auf dem Bnrgstein bei Isper.

Voralpine Hochmoore kommen vor im Neuwalde (Be-
zirk Gaming) an den Quellen der Miirz, am Erlaf- und Hechten-
see, am Obersee bei Lunz, bei Ofenau und Lassing
sudlich von Gossling.

Als Flachmoore (Wiesen-, Rasen- oder Rohrichtmoore,
Unterwassermoore) bezeichnet man jene, welehe durch ihre
ebene Flache ein benachbartes Niveau nie bedeutend uber-
ragen; sie bilden daher eine horizontale Oberflache, welche
von der Ferne einer Wiese oder Weide gleicht, und liegen
meist an den Ufern der Fliisse in den grosseren Ebenen. Sie
unterscheiden sich von den Hochmooren auch durch ihre
Vegetationsdecke, zu deren Speisung hartesWasser mit reichlich
gelosten unorganischen Stoffen geniigt. und durch das unmittel-
bare Auftreten auf dem Tegel- oder Lehmgrunde. Wahrend
die Hochmoore sich uber hohere Gebiete ausbreiten, gehen die
Flachmoore unter Wasser, in abgeschlossenen Bodensenken,
aus den Abfallen und Resten von allerhand Wasserpflanzen
hervor. die sich Jahr fiir Jahr auf dem Grunde ansammeln.

Flachmoore von grosserer Ausdehnung treten auf in der
Niederung zwischen der Piesting und dem Reisenbache und
zwarbei Unterwaltersdorf, Moosbrunn und Ebergassing:
kleinere bei Himberg, Laxenburg, Kottenbrunn, Holles,
Wiener-Neustadt, Winzendorf im sudlichen Theile des
Wiener Beckens. Im Marchfelde fmdet man Moore am Stempfel-
und Russbache.

Beniitzt wird der Torf bei Gutenstein. wo das Moor
etwa 6 ha umfasst und auf der rechten Seite der Strasse von
Pernitz nach Gutenstein liegt. Die Torfmasse ist wenig mit
erdigen Bestandtheilen vermischt und hat Schotter und Lehm
zum Untergrunde.

Die Gemeinde Zillingdorf besitzt ein kleines Moor,
welches Torf von mittlerer Qualitat liefert.

In Moosbrunn bei Ebreichsdorf wird schon seit Jahren
ein vorzuglicher Torf gestochen.

*) Heftnummer 4, Jahrgang 1895, die Torfmoore in Osterreich-
Ungarn. Von Dr. C. Schwippei.
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Zur Bildung von Torflagern gehort ein Boden mit
undurchdringlichem Grundgestein, auf welchem sich stockendes,
seichtes Wasser sammelt. In diesem wuchern alsbald Krypto-
gamen als ein gruner Schlamm, welcher die erste Moderlage
bildet, auf welcher sich spater Sumpfmoose (Sphagnum) und
Astmoose (Hypnum) mit ihrem astigen und schwammigen
Korper zu einem festen und zusammenhangenden Gewebe
vereinigen, welches anfanglich noch halb im Wasser schwimmt.
Die torfbildenden Moose saugen sich an, treiben, wahrend
sie unten absterben, aufwarts und seitwarts immer neue Aste,
wachsen kriechend weiter und breiten sich im weiten Umkreise
immer mehr und mehr aus. Bald finden sich auch Phanero-
gamen ein, setzen sich auf dem jungen Torfboden fest und
bilden in dem schwammigen Grunde eine festere Unterlage,
auf weleher bald Erikaceen (gemeine Heide, Torfheide, Torf-
beere), spater auch Graser, Straucher und Baume erscheinen.
Die abgestorbenen und unter einer Schutzdecke liegenden
Pflanzentheile gehen infolge des Luftabschlusses oder
mangelnden Luftzutrittes keinem ganzlichen Zerfall, sondern
einer langsamen Vermoderung entgegen. Jedes Jahr entsteht
eine neue Vegetationsschichte, die abermals nach ihrem Ab¬
sterben zu Boden sinkt, und es kann auf diese Weise im
Laufe der Zeit der Torfboden ganz zuwachsen und sich sogar
zu einem kleinen Hugel erhohen. Der junge Torf bildet ein
braunes, filziges Gewebe, an dem sich die einzelnen Pflanzen¬
theile noch deutlich unterscheiden lassen; nach und nach aber
zerfallt er zu einer schwarzen, faserigen Masse, die sich wie
Lehm in Stucke formen lasst.

Die Warme fordert die ganzliche Auflosung (Verwesung)
der Pflanzenreste und ist daher der Torfbildung nicht gunstig,
D as ist der Grund, weshalb die Moore auf kaltere Gegenden
und in warmen Landern auf Gebirge beschrankt sind.

Sind die angefuhrten Bedingungen zu einer langsamen
Verkohlung gegeben, so bildet sich jene dunkle, schwammige
Masse, welche zwischen organischen und anorganischen Sub-
stanzen gleichsam die Mitte halt. — Das aus^ den Torfgriinden
kommende Wasser ist ziemlich hart, weil bei der Torfbildung
fortwahrend Kohlensaure erzeugt wird, die im Wasser zum
Theile gelost bleibt. Die stagnierenden Wasser m den Torf-
quellen und Torfgraben sind infolge der bei der Torfbildung
sich entwickelnden Humussauren, welche sich gleich-
zeitig mit anderen Verwitterungsproducten hilden und Aom
Wasser aufgenommen \verden, stets von dunkelbrauner
Farbe.
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# Der Torfboden ist dem Pflanzemvachsthum ungunstig;
entsauert man denselben theils durch Entfernung der stauenden
Nasse und durch Neutralisation der Sauren mittels Asche
oder Kalk, theils durch Brennen und Austrocknen, so geht er
allmahlich in milden Humus uber und wirkt nun gunstig auf
die Vegetation.

b) Diluviale Bildungen.

Hieher gehort der grosste Theil jener leicht und weit
transportierten fluviatiien Gebilde wie Lehmablagerungen, Loss,
Schotter und erratische Felsblocke. die fur unser Land
von eminenter Bedeutung sind. Alle diese Ablagerungen
stammen aus den benachbarten Gebirgen und bedecken heute
langs der Fliisse weite Strecken Niederosterreichs. So das
Ennsthal in seiner ganzen Lange, die Umgebung von Ulmer-
feld an der Ybbs, das Erlafthal zwischen Purgstall und Wiesel-
burg, die Umgebung von St. Polten, Feldsberg, Matzen,
Zistersdorf, Marchegg und die ganze Flache zivischen Wien,
Neunkirchen und Bruck a. d. Leitha, wozu auch das ganze
Steinfeld zu rechnen ist.

Die diluvialen Ablagerungen im Wiener Becken bestehen
dem Alter nach aus Trummergebilden, die in folgende zwei
Gruppen geschieden werden konnen:

1. Altere Bildungen: erratischer Schotter, erratische
Blocke;

2. jiingere Bildungen: Diluviallehm oder Loss, Local-
schotter.

Im allgemeinen lierrschen jiingere Ablagerungen wie Ge-
schiebe von Alpenkalk und Quarz, die getvohnlich Local- oder
Diluvialschotter genannt werden, vor. In den nordlichen Gegenden
flnden sich in fluviatiien Bildungen auch Triimmer des Wiener
Sandsteines und in dem siidlichen Theile des Beckens, wo
dasselbe von alteren Schiefergebirgen begrenzt ist, auch Ge-
schiebe aus Urgesteinen (Gneis, Glimmerschiefer, Thonschiefer,
Granit).

Die Machtigkeit der diluvialen Bildungen ist sehr betracht-
lich und weist dieser Umstand darauf hin, dass die umvidersteh-
lichenWasserkrafte in der Diluvialzeit ungleich machtiger waren
wie spiiter. So z. B. sind bei Wiener-Neustadt Brunnen gegraben
worden, die nach Paul Partsch*) erst nach mehr als 20 m den

*) Die artesischen Brunnen in und um Wien mit geognostischen
Bemerkungen.
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darunter liegenden Tegel erreichten. Die Gewasser dieser
Periode mussten demnach eine sehr bedeutende Vertiefung des
Wiener Beckens mit dem Geschiebe der nahen Gebirge aus-
fiillen, um eine fast horizontale Ebene zu bilden, wie sich
uns gegenwartig der grossere Theil der Wiener Umgebung re-
prasentiert.

Aus den einzelnen sanften Erhohungen im Becken nahe
dem Randgebirge und aus der Beschaffenheit der Geschiebe-
Ablagerung ist zu entnehmen, dass sie nicht allein vom Rande
des Beckens, sondern auch aus den tieferen Thalern des Ge-
birges herabgeschvvemmt worden sind; denn wenn man die
grosseren Bache (Piesting, Triesting, Liesing, Laaberbach, Mauer-
bach, Alsbach, Weidlingbach, Kierlingbach) thalauf verfolgt,
so fmdet man mehrere Ausweitungen und ebene Thalgriinde
zwischen Versenkungen, die unwillkurlich den Gedanken an ehe-
malige kleine Gebirgsseen erregen. In den langeren Thalern
mogen mehrere solche Gebirgsseen von verschiedener Grosse
und Hohe gelegen sein, die theils von den vorspringenden
alteren Gebirgen, theils von den Unebenheiten der tertiaren
Hugel eingeschlossen vvaren. Etwas Analoges sind die durch
Menschenhand hergestellten Wasseranstauungsvorrichtungen an
dem Sieveringer Bache zvvischen dem Hermannskogel und
Ober-Sievering. Spuren solcher Thalmulden, die wahrend der
Diluvialzeit mit Susswasser gefullt waren, findet man beson-
ders deutlich am Modlingbach, in der Bruhl, bei Gaaden
und Laab am Walde, an der Schwechat, bei Maierling,
Alland, Klausenleopoldsdorf, an der Triesting, in der
Gegend von St. Veit, Fahrafeld und Altenmarkt, an der
Piesting, Schvvarza und Pitten.

Jeder dieser Diluvialseen musste seinen Abfluss in den
nachst tiefer gelegenen See haben. Bei Durchreissung eines
Dammes aber stiirzte die ganze Wassermasse, das Steingerolle
und die Vegetabilien mit sich fortreissend, in den tieferen
Wasserbehalter und richtete auch hier eine solche Verwustung
an, dass sie den Dammriss des tieferen Sees entweder ver-
anlasste oder doch vorbereitete.

Alle diese Seen sind nun theils infolge des Wasserab-
flusses bei Durchbrechung des Dammes, theils infolge der
naturlichen Ausfullung durch Gerolle, Sand und andere Gebirgs-
triimmer in einen grosseren Susswassersee abgeflossen. Das
Wasser dieses bedeutenden Sees in der Gegend des gegen-
wartigen Steinfeldes, wo die Schwechat, Triesting, Piesting
und andere kleinere Bache ihr Gerolle und Geschiebe durch
Tausende von Jahren absetzten, war von einer niedrigen Hugel-
Petkovšek, Erdgesckichte Niedcrosterreicbs. 10
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reihe, \velche heute durch clie Orte Modling, Laxenburg, Gross-
Neusiedl, Fisehamend und Bruck an der Leitha markiert er-
scheint, gegen den Abfluss in die Donau zuriickgehalten, bis
der Damrn zwischen Pressburg und Bruck an der Leitha so-
weit ausgewaschen wurde, dass das Wasser ablaufen konnte.

In jenem geologischen Zeitalter also, welches bereits
durch das Auftreten des Menschengeschleehtes auf dem Schau-
platze der Erde ausgezeichnet wird, bildete ein grosser Theil
der Umgebung Wiens einen Susswassersee, dessen Ufer be¬
reits mit Nadelholz, Buchen und Birken umsaumt waren. Im
feuchten Moose, im Grase und an den Krautern krochen
kleine Schnecken, deren Gehause man heute zu tausenden in
den diluvialen Lehmablagerungen als Losschnecken findet;
in den nahen feuchten Thalgriinden aberjagte der Urmensch der
geologischen Geschichte den Riesenhirsch (Gervus megaceros),
dessen Geweih m Bodenlange und 21 .2 m Spannweite mass,
den langzottigen Moschusochsen, das Renthier und bezwang
mit seiner schwachen Steinaxt den gewaltigen Auerochsen, den
Stammvater unseres Hausrindes. Aber auch andere riesige Sauge-
thierformen, wie Mammut, Rhinoceros, Hohlenbar, Bison, Hyane
u. s. w. lebten noch in friedlicher Eintracht mit den wilden
Menschen, die in Hohlen wohnten und den Kampf gegen die
Riesenthiere derUmgebung nur mit rohen Steimvaffen aufnehmen
konnten. Alle diese Riesen, die zum grossen Theile von
Wurzen und Friichten der uppigen Vegetation lebten, mochten
wohl selten den Angriff auf den Menschen gemacht haben,
ausser wenn sie zum Kampfe gereizt wurden.

Doch dauerte dieses paradiesische Leben in der Diluvial-
periode, wo der Mensch noch nackt am Korper und schwach
an Geist unter Palmen, Myrten und Lorbeeren in friedlicher
Ubereinstimmung mit den Thieren der dritten grossen Sauge-
thierschopfung*) lebte, nicht lange; denn das Klima, welches
vvahrend der Tertiarzeit und noch zu Anfang der Diluvialzeit
ein warmes und mildes war, erlitt wahrend dieser Periode eine
durchgreifende Veranderung, und die Flora und Fauna des
Paradieses, zuvor noch von dem strahlenden Glanze der
tropischen Sonne erleuchtet, unterlag einer Weltkatastrophe,
die nicht nur die Alpenriesen, sondern auch die alpinen Gegen-
den Niederosterreichs mit ewigem Schnee und Eis bedeckte.
Die Geologie bezeichnet diesen Zeitabschnitt als Gletscher-
periode, deren schreckensreiche Folgen sich uber den grossten

*) Die erste grosse Saugethierschopfung fallt in die Eocan-, die zweite
in die Neogenformation der kanozoischen Periode.
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Theil Europas und vielleicht in einem noch ausgedehn-
teren Masse iiber den amerikanischen Gontinent erstreckten.

Unter ewigem Eise starrten damals die nahen Berge und
Hugelreihen des Wiener Beckens, die reizende tropische Flora
der Umgebung unterlag der nordischen Kalte, und vom Schnee-
berge, Wechsel, Gross-Pfaff und der Rax hiengen ungeheuere
Schnee- und Eisraassen ins Thal herab. Beinahe ganz Nord-
und Mittel-Europa lag unter den gewaltigen. Gletschern be-
graben. Mitten darin aber erhoben sich drauend dieAlpen, die
reizenden Landschaften der osteireichischen Alpenlander und
der Schweiz und die lieblichen Hiigelgegenden des deutschen
Mittelgebirges, bedeckt mit riesigen Eisstromen.

Mit donnerndem Brausen sttirzten jahe Giisse iiber die
gewaltigen Gletscher zu Thal, Felsblocke und Triimmer mit
sich fortreissend, die Rinnen der Bergabhange zu tiefen Furchen
aufwiihlend, und vernichteten im wiithenden Kampfe mit den
Naturkraften jedwedes organische Leben.

Dass die Ausdehnung der diluvialen Gletscher die Um¬
gebung Wiens thatsachlich verwiistete, ist an verschiedenen
Punkten unseres Gebietes, wo man Beobachtungen iiber die
diluvialen Gletschererscheinungen angestellt hatte, nachgewiesen
worden. Denn wie heutzutage noch, so brachten die Gletscher
unserer Alpen auch wahrend der Diluvialzeit durch ihre con-
tinuierlich gleitende Bewegung an der Oberflache der Gesteine
parallele Riffe, fein eingeritzte Furchen und Streifen hervor,
indem die Gesteinsmassen mit unwiderstehlicher Kraft der Eis-
strome fortgeschoben wurden. Solche Steine sind meist ab-
geplattet, oft auf einer Seite abgerundet, auf der anderen hin-
gegen sind sie anscheinend mit noch frischen Bruchlinien
scharfkantig geblieben. Das Gesteinsmaterial, vorwiegend
Granit, Gneis, krystallinischer Schiefer und Quarz, entstammt
durchwegs den entfernten Gebirgsziigen und zwar meist den
Gentralalpen. Die Grosse der durch die Eisstrome fortgetragenen
oder geschobenen Steinstiicke ist sehr verschieden.

Die Verbreitung der theils in der Erde versteckten, theils
frei und offen auf dem Felde oder im IValde, oder auch
an den Seitengehangen der Gebirge liegenden Blocke wurde
schon langst in Beziehung zu den alten Gletschern gebracht,
und den nunmehr giltigen Annahmen zufolge sind die Find-
linge nichts anderes als Moranenbestandtheile oder Schutt-
ablagerungen einstiger Gletscher, die auf dem Riicken jener
kolossalen Eismassen von ihrem Entstehungsorte an die jetzigen
Fundorl e gelangten, ganz ahnlich den Erscheinungen, wie sie
auch bei den Gletschern der Jetztzeit wahrnehmbar sind. Aus

10*
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diesem Grunde wird vielfach angenommen. dass nur eine sehr
niedrige Temperatur unserer Gegend solche ausgedelmte
Eisfelder hervorbringen konnte. Anderseits wird aber auch von
bedeutenden Geologen behauptet, dass bei dem ehemaligen
hohen Wasserstande der Binnenseen schvvimmende Eisblocke
von grossen Dimensionen diese Gesteine weit von ihrem Stand-
orte trugen und sie erstbei Schmelzung des Eises fallen liessen,
ohne dass es nothig ware, dabei ein allgemeines
Herabsinken der Temperatur anzunehmen. Auch ist es
nicht zu beziveifeln, dass die Gletscher ehedem viel grosser
waren als gegemvartig: denn bei der ehemaligen bedeutend
grosseren Wasserbedeckung der Erdflache musste die Luft-
feuchtigkeit ebenfalls grosser, folglich auch die Bildung der
Firnen und Gletscher bedeutender gewesen sein.*)

Die einfachste und zugleich wahrscheinlichste Erklarung
fur die iveite Verbreitung der Findlinge auf unserem Terrain
ist demnach die, dass die von dem hohen Randgebirge des
Wiener Beckens herabhangenden Eisfelder theils zu Wasser.
theils zu ungeheueren Eisschollen und Eistrummern wurden.
Die letzteren, allerlei Gesteinsarten auf dem Riicken tragend.
wurden von den heftigen Stromen weiter geschivemmt, bis sie
an der Stelle, wo sie heute gefunden \verden, gestrandet und
liegen geblieben sind, wie dies Darwin bei der Umsegelung
der Erde in einem Ganal des Feuerlandes gesehen hat. Die
schwimmenden Eistrummer, dem Zuge der ablaufenden Wasser.
den Windungen der Thaler oder auch den herrschenden Win-
den folgend, lieflen an dem Orte, wo sie sich festsetzten und
nach und nach abschmolzen. die auf ihnen ruhenden Fels-
trummer fallen. Auf diese Art mogen auch die Irrlinge des
Wiener Beckens hieher gelangt sein.

Die Wasserstromungen folgen aber stets bestimmten Ge-
setzen und haben daher bestandige Bahnen. Aus dieser Er-
scheinung lasst sich nur schliessen. dass die Ablagerung und
die Vertheilung des erratischen Schotters und der erratischen
Blocke eine ziemlich gleichmassige sein muss. wie dies that-
sachlich auch in unserem Gebiete der Fali ist.

Hierdurch ist aber nur die rathselhafte Erscheinung der
mineralischen Fremdlinge und ihre Wanderung. nicht aber die
Ursache der meilenlangen erstarrten Wasserstrome und der
kolossalen Vereisung eines grossen Theiles von Mittel-Europa
erklart. Es entsteht daher die Frage: Welche Ursachen be-

*) Berichte iiber die Mittheilungen von Fl-eunden der Naturvvissen-
schaften. Von Haidinger. Wien 1847.
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wirkten diese grossartigen arktischen Phanomene von Mittel-
Europa?

Die Frage hat schon viele Naturforscher beschaftigt und
es sind darum auch die heterogensten Anšichten entwickelt
worden; alle jedoch stimmen darin iiberein, dass nur gewisse
klimatische Verhaltnisse die weit ausgedehnten Eisstrome und
Schneefelder der Diluvialzeit erzeugen konnten.

Bei der Vorfuhrung der wichtigsten Wagesatze und
Anšichten der Geologen kann es sich in erster Linie darum
handeln, die Ursachen des jetzigen warmen Klimas in Europa
nachzuweisen, um sodann zu untersuc-hen, warum die Warme-
erzeuger und Warmefaetoren der Tertiar- und Jetztzeit
sich nicht in der Diluvialperiode geltend machen konnten.

Bekannterweise verdankt der Nordwesten unseres Erd-
theiles sein mildes Klima nicht nur seiner gegenwartig gunsti-
gen Vertheilung von Meer und Land, sondern auch den vor-
theilhaften Luft- und Meeresstromungen. Der Golfstrom, der
eine Temperatur von 30° C. enthalt, theilt sich auf dem Wege
nach Europa in zwei Arme, von denen der eine zwischen
den Azorischen Inseln und Spanien wieder sudwarts in den
A'quatorialstrom zuriickfliesst, wahrend der andere seinen Lauf
fortsetzt, bespiilt die Kusten von Grossbritannien und Norwegen
und ei’giesst sich in das Polarmeer, wo er noch auf der West-
seite von Nowaja Semlja und bei Spitzbergen durch sein warmes
Wasser deutlich wahrnehmbar ist. Hopkins hat berechnet,
dass ohne ihn die mittlere Jahrestemperatur von. Nordwest-
Europa 4 bis 5° R. niedriger sein wiirde. Nun will man
nachgevviesen haben, dass in fruheren Zeiten der Golfstrom in
den Stillen Ocean geflossen sei, indem sich damals an der
Stelle der jetzigen Landenge von Panama eine Lučke, die erst
spater durch jiingere vulcanische Bildungen ausgefiillt wurde,
in der grossen Gordillerenkette befand. Wahrend der diluvialen
Eiszeit beruhrte nach dieser Annahme der Golfstrom die euro-
paischen Kusten noch nicht, sondern er zog langs der gron-
landischen Kuste hin, die er vergleichsweise in ein Paradies,
in welchem Eddagesange entstehen konnten, verwandelte. In
dieser Zeitperiode konnte der Golfstrom nach der obigen Aus-
fuhrung unmoglich als Warmespender Europas in Betracht
kommen, weleher Umstand bei der Vereisung eines bedeuten-
den Theiles unseres Gontinentes gewiss eine wichtige Rolle
gespielt haben mochte.

Ein zweiter nicht minder wichtiger Warmefactor unseres
Erdtheiles ist der aus der heissen Wuste Sahara kommende
und iiber die Alpen ivehende Sudwind Sirocco oder Fohn, der
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bis in den Norden von Europa fiihlbar ist. Nun glaubten aber
Escher und Desor*) durch ihre Forschungsreisen nachgewiesen
zu haben, dass die Sahara, die Wiege des Warme spenden-
den Sirocco, einst, vielleicht gerade wilhrend der Diluvial-
periode ein Binnenmeer gew6sen und in Verbindung mit dem
Mittelmeere und dem Atlantischen Ocean gestanden sei.
Somit entfallt auch der zweite Warmeerzeuger wahrend der
Diluvialzeit.

Daraus lasst sich allerdings schliessen, dass in Europa
und somit auch in Niederosterreich die Eiszeit eintreten musste,
als der Ganal von Panama sich schloss, der aquatoriale Wasser-
strom die europaische Kuste noch nicht bespiilte und als der
Schneefresser der Alpen — der Fohn — noch nicht existierte.
In der Diluvialzeit badete nach dieser Annahme ein kalter
Strom unseren Erdtheil und feuchtkalte Winde zogen iiber die
Alpen, von welchen starce Eisdecken schvver und faltig bis an
die Grenze unseres Gebietes herab hiengen, oder in langen
Streifen, vielerlei Gesteine in fremde Gebiete tragend, ins Thal
hinab zogen, bis ihr ausserster Saum sich von dem Eiskoloss
trennte und von den hochgehenden Wogen fortgerissen und
weiter getragen wurde.

Nun sind aber warme Stroine fur Korallenriffe und Bil-
dungen von Koralleninseln und Halbinseln ausserordentlich
giinstig, und so konnte durch die Thatigkeit der Korallenthiere
die. Halbinsel Florida als ein gewaltiger Vorsprung in die
Stromung entstehen. wodurch der Golfstrom von Gronland —
grunem Land — abgelenkt und der europaischen Kuste zu-
gefuhrt wurde. Durch die Austrocknung des Saharameeres
aber wurden die die Eisbildung befordernden feuchten und
kalten Winde in den Schnee und Eis verzehrenden Fohn ver-
wandelt, und der gegenwartige Zustand der Dinge musste ein¬
treten.

Gegen die erste Annahme spricht allerdings der Umstand,
dass man aus der Verbreitung der diluvialen Saugetliiere in
Amerika gerade zu jener Zeit eine Landverbindung zwischen
Nord- und Sud-Amerika nachgevviesen hat, so dass Megatherien.
Mastodonten, Tapire, Pferde und Lamas ungehindert von dem
einen Gontinente zum anderen gelangen konnten. Andere
Untersuchungen amerikanischer Forscher uber die Verbreitung
diluvialer Meeresmuscheln an den amerikanischen Kiisten er-
gaben, dass der Golfstrom in der Diluvialzeit denselben Ver-
lauf hatte wie heute.

*■ Die Eiszeit der Alpen und die Sahara. Von O. Uhle (Natur 1866 ).
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Ahnlich verhalt sich mit der zweiten Anschauung, dass
eine Anderung in den Verhaltnissen der heissen, trockenen
Sudstiirme die Vereisung verursacht habe. Der Fohn kommt
nach den neuen Forschungen nicht aus der Sahara, sondern
aus weiter westlich gelegenen Gegenden und erreicht den Sud-
rand der Alpen ais ein feuchter Wind, wo er durch Abkuhlung
an den Bergen seine Feuchtigkeit verliert und Regen erzeugt.
Nun uberschreitet er den Hauptkamm der Alpen als ein trockener,
kalter Wind und stfirzt auf der Nordseite in die Tiefe, wobei
er durch Druck Warme erzeugt. Der Fohn verdankt somit,
wie heute angenommen wird, seine warme Temperatur nicht
den Gegenden, aus welchen er kommt, sondern lediglich dem
beim Sturz erzeugten mechanischen Druck.

Ebenso unbegriindet ist auch die von Lyell aufgestellte
Annahme, dass Nord-Europa bis zu einer bedeutenden Hohe
uber dem heutigen Wasserstande untergetaucht und vom Meere
uberflutet gewesen sei. und dass die bedeutende Feuchtigkeit
infolge dieser grossen Wasserbedeckung das Anwachsen der
Eisstrome veranlasst habe.

Aus den zahlreichen Beobachtungen liber die klimatischen
Verhaltnisse Europas wahrend der Diluvialzeit geht schliesslich
hervor, dass die damaligen Warmeverhaltnisse in den einzelnen
Theilen Europas ungefahr dieselben waren wie jetzt, dass der
Golfstrom schon damals existierte und annahernd seine jetzige
Richtung hatte, und dass \vahrend der diluvialen Eiszeit aller
Wahrscheinlichkeit nach liber die ganze Erde eine Erniedrigung
der Temperatur stattfand. Es sei jedoch irrig, an eine be¬
deutende Kalte wahrend der Gletscherperiode zu glauben,
weil nach der Erklarung Martins’ schon eine Erniedrigung der
Jahrestemperatur um 4° R. allein geniige, um Erscheinungen
der Eiszeit hervorzubringen, und der Gletscherforscher v. Sonklar
weist nach, dass die Eisbildung hauptsachlich von der Reich-
haltigkeit der Niederschlage abhangt und dass eine gewisse
Warme geradezu notlnvendig ist, um Schnee in Eis zu ver-
ivandeln. Nach dieser Ansicht ist demnach die Eisperiode
nicht das Zeitalter einer abnormen Kalte, sondern eines ab¬
normen Feuchtigkeitszustandes der Atmosphare. Er-
wagt man angesichts dieser Anschauung, dass Europa damals
viel kleiner und zerrissener gewesen sei wie heute, so kann
auch durch die eben erwahnte Lehre eine ganz einfache Er¬
klarung der Gletscherbildung gegeben werden, ohne die Ur-
saclien in der abnormen Temperaturserniedrigung, in der Ver-
anderung der Lage der Erdachse, oder gar in der Translation
derWassermassen infolge der Verruekung desErdschiverpunktes
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zu suchen. Eine begrundete Ansieht jedoch vermogen wir
heute noch nicht aufzustellen, denn alle Thatsachen, die gegen-
Avartig vorliegen, beweisen nur, dass Avir meist mit unbekannten
und unverstandlichen Factoren zu thun haben. Hochstwahr-
scheinlich wirkten die eben besprochenen Factoren im Vereine
vielseitiger Krafte allgemeiner Natur mit.

In Niederosterreich tretendie Denksteine der Eiszeit nur
in geringer Masse auf und erreichen nicht diese Bedeutung
wie in den benachbarten Provinzen. Dass sie aber nicht fehlen,
beweisen die quarzreichen Sandsteine und die krystallinischen
Gesteine in manchen Schottergruben. Alle blossgelegten
Schichten dieser Periode zeigen, wie bereits hervorgehoben
wurde, dass die Gewasser der Gegemvart gegen jene des
Diluviums nicht nur in ihrer zerstorenden Wirkung, sondern
auch in ihrer ablagernden Thatigkeit weit zuruckgeblieben sind,
und dass daher die Anschwemmungen der Gegenwart nirgends
die Hohen der Unterabtheilung der Quartarformation erreicht
haben' Auch geht aus der Art und Weise der diluvialen
Schichtungen hervor, dass dieselben entweder durch hoch-
gehende, reissende Fluten, oder durch lang andauernde Ein-
\virkungen der Diluviahvasser vollbracht Averden konnten.

Schwierig, ja bei der grossen Ubereinstimmung in der
Mineralsubstanz oft unmoglieh ist die Scheidung des Diluviums
von den jungsten Tertiarbildungen darunter und von den
Alluvialbildungen daruber. In vielen Fallen leisten die Niveau-
verhaltnisse zur Erkennung des Diluviums gute Dienste, indem
das Diluvium mehr auf Anhohen lagert, die sich oft ziemlich
bedeutend iiber das Niveau erheben, Avelches die gegemvartigen
GeAvasser erreichen konnen. In den niederosterreichischen
Ebenen und Thalern erscheint es nicht selten terrassenbildend,
oder auch auf Terrassen an den Thalseiten gelagert.

Wo Terrainstorungen Avahrend der Neu- und Jetztzeit
stattgefunden haben, reicht auch dieses Kriterium fur die Be-
stimmung, ob eine AnschAvemmung diluvial oder tertiar sei,
nicht aus, und in diesem Falle bleiben nur die Thierreste fiir
die Entscheidung iibrig. Unter cliesen sind, Avie bereits er-
Avahnt, die der Saugethiere vor allem AAdchtig, da sie meist
ganz entschieden ausgestorbenen Arten, Avenn auch lebenden
Geschlechtern angehoren, Avahrend der grosste Theil der dilu¬
vialen Gonchylien noch heute lebt; die Meeresconchylien leben
allerdings zum Theile nur in kalteren Meeren.

Die Flora entspricht der jetzigen, Avenn sich auch kleine
Unterschiede bemerklich machen.
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Somit hat nun die Diluvialperiode jene bedeutungsvolle
Grenze erreicht, an welcher die Vorwelt und die geologische
Gegenwart einander beriihren und sich voneinander trennen.
Wie weit wir jene Zeit zuriick verlegen miissen, in welcher
gewisse Dickhauter mit dichtem Wollbaar, eigenthiimliche
Nashorner, Mastodonten, Riesenhirsche, Hohlenbaren, Hohlen-
lowen und Hyanen im Kampfe mit jenem Menschengeschleehte
lebten, welches noeh kein Metali kannte, noch nicht verstand
sich bleibende Wohnstatten zu errichten und das Wild zu zahmen
und noch nicht vermochte Hausthiere zu halten; dafiir fehlen
uns bis jetzt alle sicheren Anhaltspunkte. Alle Thatsachen
sprechen jedoch dafiir, dass schon theils wahrend der Diluvial-
zeit, theils gegen das Ende derselben die Bildung und Confi-
guration des Wiener Beckens sammt Umgebung in allen seinen
heutigen Grundsatzen und Eigenthumlichkeiten, mit allen seinen
klimatischen Verhaltnissen und Schopfungen zum grossen Theile
abgeschlossen wurde.

Nach den heute noch sichtbaren Spuren mussten die Ge-
vvasser der Diluvialzeit iiberall, wo Diluvialbildungen auftreten,
ein sehr hohes Niveau eingenommen haben; daher die Vor-
stellung von einer ungeheueren Uberschwemmung der festen
Erde, die man mit der Siindflut der Bibel und mit den in
den Sagen vieler Volker erwahnten Fluten in Verbindung
brachte, insofern ihre Bestatigung fmdet, wenn man sich dar-
unter sonst nichts als hochgehende Wogen und gewaltige, alles
organische Leben zerstorende Wasserkrafte dieser Periode
denkt.

Der Annahme also, dass das Diluvium das Product einer
grossen und allgemeinen Uberschwemmung oder Sintflut —
die Puristen sagen allerdings Siindflut — der festen Erde sei,
verdanken diese Bildungen, welche in nachfolgenden Bildern
petrographisch geschildert werden sollen, ihren Namen. — Die
verbreitetsten diluvialen Bildungen Niederosterreichs sind:
1. Loss, 2 . Diluvialschotter (Localschotter), 3. erra-
tischer Schotter und erratische Blocke.

1. L6ss.
Das wichtigste Glied der diluvialen Bildungen, der Loss,

hat fur Niederosterreich eine besondere Bedeutung, weil er
wegen seiner ungeheueren Verbreitung geradezu die Grundlage
der agriculturellen Stellung dieses Landes bildet. Die Diluvial¬
zeit traf sozusagen mit dem Loss fur die kommende Be\6l-
kerung des in Rede stehenden Landes Voibereitungen fiir den
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Ackerbau: denn ein grosser Theil von Niederosterreich, welcher
anfanglich mit unfruchtbarem Schotter und Sand bedeckt war,
iiberzog sich nach und nach mit jenem eigenthumlichen Ver-
witterungsproducte, welchem unsere Garten, Acker, Wiesen
und Auen ihre Fruchtbarkeit zu verdanken haben.

Der Loss, \velcher insbesondere in den Niederungen des
Donaugebietes machtig auftritt und hie und da steile Ufer-
rander bildet, ist ein lichtgelber, selten grauer, etwas sandiger
und kalkreicher Lehm mit kaum bemerkbaren kleinen Glimmer-
theilchen, und ist charakteristisch durch seine feinerdige und
lockere Beschaffenheit, geringe Dichtigkeit, den Kalkgehalt und
endlich noch dadurch, dass er stets ohne Schichtung vor-
kommt.

Eine Probe vom Wienerberge ergab bei der Analjse
durch Carl v. Hauer in 100 Theilen folgende Bestandtheile:

Gluhverlust (Wasser und Kohlensaure) 18-84 Theile
Kieselerde. 48'54 „
Thonerde. 1P43 „
Eisenoxdul. 3'80 „
Manganoxyd. Špur
Ivalkerde. 13‘44 „
Magnesia. 0'36 „
Schwefelsaure ..• . . 0'02 „
Ghlor. Špur
Phosphorsaure. 0-018 „
Kali. . 1'06 „
Natron. 2-10 „
Der Loss fuhrt haufig eigenthumliche wurmartige Gange

und Hohlungen, die mit kleinen Theilchen von kohlensaurem
Kalk ausgefullt sind und streifenartig die Losswande durch-
ziehen.

Haufig findet man im Loss eigenthumliche Goncretionen,
„L6sskindel” genannt, welche zuweilen lose Bruchstucke im
Innern fuhren und dann „Klappersteine” genannt werden.
Die Analyse dieser Gebilde ergab in 100 Theilen folgende
Zusammensetžung:

Unloslicher Thon. ... 17‘07 Theile
losliche Thonerde mit Eisenoxyd . . 2*81 „
kohlensaurerKalk. 80T2 „
Diese mineralische Zusammensetžung zeigt, dass Loss-

kindel echte Mergel sind, welche aus einem spateren Processe
hervorgegangen sind.
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Der Loss scheint eine besondere Neigung zu haben, in
senkrechten Wanden abzustiirzen So sieht man ihn in den
Graben hinter dem k. k. Arsenal, am Erdberg, in den Nuss¬
dorfer Ziegelgruben und an vielen anderen Orten, besonders
an den Donauufern von Stockerau bis Krems, bei Furt u. s. w.
Er bedeckt in der Umgebung von Wien fast alle Anhohen und
zeigt besonders an der Grenze des nordlichen Marchfeldes
steile Wande mit schmalen Durchgangen und durch Wasser-
auswaschungen entstandene Schluchten.*) Seine Machtigkeit
betragt da zuweilen 20 bis 25 m. Auf der Sfidseite der Donau
dringt er selbst in manche Thaler des Wienerwaldes ein. So be¬
deckt er z. B. die Streeke zwischen Kierling und Hintersdorf
den Sandstein in dtinnen Lagen. Diesseits des Wienerwaldes
ist bei Nussdorf eine maehtige, aber schmale Ablagerung,
ein grosser Theil der Stadt Wien hat Loss zum Untergrunde,
die Hiigel des Laaberges, des Schwechater- und Elenderwaldes
sind mit einer dtinnen Lage von Loss umhullt; siidlich hiervon
trifft man nur mehr wenige bedeutende Lossablagerungen, so
z. B. zwischen Hundsheim und Wolfsthal bei Hamburg, wo
der Loss stellenweise unmittelbar auf dem granitischen Gneis
lagert.

Die Lossschichte mag sich ursprunglich in weiterer Er-
streckung als jetzt in der Umgebung Wiens ausgedehnt haben,
wurde aber wieder durch die gewaltigen Wasser streckenweise
weggeschwemmt, so dass tiefere und altere Ablagerungen frei-
gelegt wurden. Im Horner und Eggenburger Becken blieben
bedeutende Losschichten inselartig zuruck, die sich langs des
Schmidabaches erstrecken.

Was die Entstehungsart dieser eigenthumlichen kalk-
und glimmerreichen Lehmablagerung betrifft, so versucht man
dieselbe verschiedenartig zu erklaren. Das haufige Vorkommen
von Loss an den Riindern von Glacialgebilden hat zu der Ver-
muthung gefiihrt, dass derselbe mit der Vereisung in engem,
ursachlichen Zusammenhange stehe, dass er sich aus dem in
den Schmelzwassern schwebenden Gletscherschlamm gebildet
habe, und man erklarte ihn daher fur ein Reibnngsproduct
grosser Gletscher der Eiszeit. Aber in diesem Falle mtisste er
geschichtet sein und die massenhaft in demselben auftreten-
den Conchylien diirften nicht in erster Linie aus Landschnecken
bestehen, welche nicht in Flussen oder Seen, sondern infeuchtem
Moose, Grase oder sonst an saftigen Pflanzen und in feuchten

*) Interessante Schluchten dieser Art treten charakteristisch um den
Bisamberg und bei Stammersdorf auf.
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Landtheilen noch heute leben, wie etwa: Helix montana, H.
ruderata, Succinea oblonga, Pupa muscorum u. a. Einer anderen
Erklarung zufolge sei der Loss ein Product von Fluss-
tiberschwemmungen, indem die Fiiisse aus ihren Betten
austraten nnd den Schlamm zuriickliessen. Allein seine Schich-
tungslosigkeit, Structur, senkrechte Zerkliiftung, Rohrenbildung.
sowie sein Vorkommen anf Hohen setzen auch dieser Hypothese
S chwierigkeiten entgegen.

Alle diese Schwierigkeiten fiihrten v. Richthofen, der die
riesige Entwicklung dieses Gebildes in China kennen gelernt
hat, zu einer Theorie der Lossbildung, wonach der Loss durch
Wirkungen der Winde zusammengetragen worden sei.
Dieser Erklarung komrnen palaonthologische Untersnchungen zur
Hilfe. Man hat namlich eine ganze Menge von Steppenthieren
an der Donau, im Marchfelde und an anderen Orten im Loss
nachgewiesen, die noch heute in den Steppen des ostlichen
Europa und von West- und Mittel-Asien wohnen. Diese Theorie,
fur welche sich auch Nehring und Tietze sehr entschieden
ausgesprochen haben, hat trotz ihres befremdenden Gharakters
zahlreiche Anhanger gefunden und scheint die beste bisher
gegebene Erklarung zu bieten; denn gegen die alte Theorie,
der Loss sei der Absatz eines grossen Binnensees, spricht seine
ganze petrographische Beschaffenheit und Textur, sowie der
Umstand, dass er vorzugsweise Reste von Landthieren, selten
Susswasser-, niemals aber Meeresconchylien enthalt. Auch ist
er ungeschichtet, fulit die Unebenheiten des Bodens vollstandig
aus und steigt in einigen Gegenden zu sehr bedeutenden Hohen
an den Abhangen der Gebirge hinauf, lauter Erscheinungen,
welche die Richthofen’sche Theorie, der Loss sei unter dem
Einflusse der bevvegten Luft, mit oder ohne Mitwirkung des
Wassers gebildet worden, wesentlich untersttitzen.

Diese Theorie wiirde den thatsachlichen Verhaltnissen
ohne Zweifel am besten entsprechen, wenn nicht fur dieselbe
die grosse Sch\vierigkeit darin lage, anzugeben, woher denn
die ungeheueren Sand- und Staubmassen gekommen sein sollen.
Richthofen selbst erzahlt ja, dass er bei seinen Untersuchungen
im Inneren von China Tausende von Quadratmeilen Landes
fand, die mit 800 bis 1000 m machtigen Losschichten bedeckt
sind.

Nach Th. Fuchs soli auch das ganze ungarische Tiefland
von einer continuierlichen Losschichte bedeckt gewesen sein.
Infolge der Denudation nun hat sich die Lossablagerung nur
an den Abhangen der Gebirge und im Tiefland in der Form
isolierter Platten, Lossinseln, erhalten.
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Der Loss bildet oft nur in diinnen Krnsten die ge-
wohnliche Unterlage des Ackerbodens. Er zeigt sich
dort, wo er maehtig entwickelt ist, dem Getreidebau giinstiger
als dem Weinbau, weil der tiefe Losschichten bildende Boden
nur einen wenig geschatzten Wein hervorbringt, wie dies auf
einigen Hiigeln unter dem Manhartsberge wahrnehmbar ist.
DerLossboden gehort zu jenen strengen Ackerboden, in welchen
der Dunger anhaltend wirkt, und er Ist daher dort, wo ihm
der Dunger zur Hilfe kommt, ein fruchtbarer Grand fiir den
Gemiise-, Getreide- und Weinbau.

Fiir die Umgebung Wiens hat er schon deshalb eine be-
sonders hohe Bedeutung, weil ohne ihn die grossen Sand- und
Schotterflachen gar nicht, oder sehr wenig anbaufahig waren.
Er bildet zwar eine etwas trockene Ackerkrumme, die, wie
gesagt, viel Dunger verlangt; aber er gibt dafiir eine lockere,
leichte und nicht schwer zu bebauende Dammerde, in welcher
die Wurzeln tief eindringen konnen.

Bemerkenswert ist noch, dass man in vielen Loss-
gegenden Niederosterreichs, wie auch in Mahren und Ungarn,
die reichliche Ernte an Feldfriichten (Weizen, Korn, Gerste,
Kartoffeln) liber den Herbst, Winter und Friihling bis tief in
den Sommer des nachsten Jahres in Lossgruben aufzubewahren
pflegt, indem diese Graben mit Stroh austapeziert werden.
Diese Vorrathe erleiden in ihrem Aufbewahrungsorte unter der
Erde nicht den geringsten Schaden. Bekannt diirfte ferner
sein, dass die Weinkeller der Weingegenden der Umgebung
Wiens, wie auch sonst in Niederosterreich, fast ohne Ausnahme
in Loss ausgehohlt sind. Viele davon sind nur am Eingange
aus Ziegeln, inwendig aber sind sie ganzlich unausgemauert,
weil der Loss, an sich trocken und zu einer Gewolbseinrich-
tung ausgehohlt. sich jahrelang erhalt, ohne einzustiirzen. Er
ist fiir ahnliche Zwecke auch insofern sehr brauchbar, weil er
sich leicht mit der Haue und Schaufel bearbeiten lasst und
Einstiirzen und Nachrutschungen nicht ausgesetzt ist. Er liefert
also fiir Erdbervegungsarbeiten genau dasselbe Material, wie
der Meerschaum fiir feine Schnitzereien.

Diese Eigenschaften und der Umstand, dass er senkrechte
Wande und Abstiirze, zumal an den Ufern grosser Fliisse, bildet,
kommen einigen Mitgliedern der Vogelwelt sehr zustatten. So
hohlt z. B. unsere Ufer- oder Erdschwalbe (Cotyle riparia)
mit ihren schwachen Werkzeugen in den steilen Uferwanden
der Donau mit grosser Muhe iiber lm lange Locher aus;
welches Riesenwerk unsere Bewunderung in hohem Grade er-
regt. Ihr Eifer und ihre Geschaftigkeit bei dieser anstrengenden
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Arbeit grenzt an das Unglaubliche; denn in z\vei bis drei Tagen
vollendet ein Parchen die Aushohlung einer (j bis 8 cm
breiten und 100 bis 150 cm langen Rohre in wagrechter
oder \venig aufsteigender Richtung. Rathselhaft bleibt die
Thatsache, dass es den Rau einer Rohre mitten in der
Arbeit aufgibt, eine zvveite zwar fertigmacht, aber nicht
darin nistet und dies vielleicht ei’st in einer dritten thut.
Selten trifft man weniger als fiinf Parchen an einer, vor
Uberschwemmung geschutzten Wand an, viel haufiger zwanzig
bis vierzig von ihnen. Aus diesen Grunden sieht man, wenn
man die hohen Ufer der Donau zwischen Wien und Press-
burg ins Auge fasst, die runden Offnungen, welche an den
steilen Losswanden reihen\veise nebeneinander und in mehreren
Etagen iibereinander folgen.

In backofenahnlichen, 10 biš 12 cm breiten und 50 bis
60 cm langen Hohlen in den steilen Losswanden, an welchen
keine Wasserratte, kein Wiesel und kein anderes Raubthier
empor klettern kann, briitet auch der Eisvogel.

Ab undzu sucht sich auch der Sperling, zumal der Feld-
sperling, Losslocher, welche von den hohlenbriitenden Vogeln
verlassen wurden, zu seiner Brutstatte auf.

Aus diesen der Vogehvelt entnommenen Beispielen lasst
sich der Schluss ziehen, dass auch der Diluvialmensch in
Europa, dessen Spuren vorzugsweise in Losschichten gefunden
vverden, seine erste Wohnung in trockenen Losshohlen auf-
schlug. Diese Vermuthung liegt schon aus dem Grunde sehr
nahe, weil der Loss ein sehr trockenes Gebilde der Diluvial-
periode ist.*)

Jedoch ist der Loss nicht absolut trocken, da er, wie
jedes andere Gestein, auch Wasser aufnimmt; doch verhalt
sich hierbei der Loss derart, wie ein dickes, aus vielen Lagen
zusammengesetztes Filtrum gegen eine geringe Quantitat irgend
vvelcher Flussigkeit, die das Filtrum ganzlich aufzusaugen ver-
mag. Jedenfalls wird die eingeleitete Circulation des Wassers
in Loss vermoge seiner Porositat und seiner Eigenschaft, das
Wasser aufzusaugen, in jeder Beziehung sehr verlangsamt.

Infolge seines Kalkgehaltes erzeugt der Loss uberall, wo
er den Boden bedeckt, hartes Wasser, und zwar ist dieses
umso harter, je machtiger die Lossdecke und je weiter die
Strecke ist, die das Seihwasser zu durchsickern hat.

Seines Kalkgehaltes, der ihn manchmal kreuz und quer
fadenartig durchzieht, z. B. bei Haselbach, und der geringen

*) In Ghina wohnen noch heute Millionen von Menschen in Loss¬
hohlen, die sie selbst ausgegraben haben.
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Plasticitat halber eignet er sich nicht zur Erzeugung von Ge-
schirren; doch werden in vielen Gegenden daraus Ziegeln ver-
fertigt,*) die von den Landleuten haufig ungebrannt venvendet
werden. Um halbvregs brauchbare Ziegel daraus zu brennen,
ist es nothig den Loss ordentlich auswittern zu lassen und sehr
gut durchzuarbeiten. Hie und da erzeugt man daraus erst
durch Zusatz von fetter Dammerde gute Dachziegeln.

Bevor wir iiber dieses fiir Niederosterreich hochst merk-
\vurdige Gestein schliessen, wollen wir noeh jener urgeschicht-
lichen Erdwalle gedenken, welehe die Bestimmung hatten,
einzelne Wohnsitze fiir eine immerwahrende Vertheidigung ge-
eignet zu machen oder einen grosseren Raum in wehrhaften
Zustand zu versetzen, worin dann in Zeiten der Noth die
Bevolkerung eines ganzen Gaues mit ihrer Habe und Herde
Schutz und Zuflucht fand. Ein Beispiel einer derartigen uralten
Ortsbefestigung bieten die Erdwalle von Stillfried an der
March, welche hochst wahrscheinlich die Bestimmung hatten,
dem Vordringen der Romer, deren befestigter Ort gerade
gegenuber in Garnuntum. lag, ein Hindernis zu bereiten. Das
Material dieser Bauwerke bestand der Bodenbeschaffenheit
gemass hauptsachlich aus Loss. Diesen suchte man gegen das
Abrutschen, sowie uberhaupt gegen ali e ausseren Einfliisse da-
durch widerstandsfahiger zu machen, dass man ihn hart brannte.
Wenn man jetzt ein Stiick des Walles durchgrabt, so stosst
man auf 30 bis 40 cm dicke Schichten rothgebrannter Erde,
die aber durch Frost und Nasse ganz murbe geworden
ist. Ahnliche befestigte Ansiedlungen trifft man auch bei
Deutsch-Altenburg.**) Auch hier versuchte man die Walle
hart zu brennen, aber mit noch weniger Erfolg als bei Still¬
fried. Sei es, dass der Loss zu sandig war, sei es, dass die
Ungeschicklichkeit der Erbauer daran schuld trug. Ausser
den genannten gibt es in Niederosterreich noch mehrere
umwallte Ansiedlungen, woselbst Loss als Material beniitzt
wurde.

2. Diluvialschotter (Localschotter).

Dei’ ehemalige Diluvialsee, welcher seine giosste Aus-
dehnung etwa in der Gegend des Steinfeldes hatte, besass allen
Anzeichen nach eine bedeutende 1 iefe. Daraus ist zu schliessen,

*) In Ober-Rohrbach (Korneuburger Bezirk), Haselbach bei Stockerau,
Krems 6tc

**) Ein konischer Hiigel (Hiitelberg) in der Nahe der Kirche scheint
darauf hinzuweisen.
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dass seine Fliisse und Bache infolge der tiefen Lage des See-
grundes ein starkes Gefalle hatten. Alle diese Zufliisse fuhrten
kraft ihrer bedeutenden Stromung grosse Massen von Geschieben
thalab und hauften sie entweder vor der Thalmiindung zu
einem Schotterkegel an, wie wir deren an der Miindung der
Triesting und der Piesting noch heute sehen konnen; oder es
lagerte sich das Material in Banken und Schichten nahe
der Mundung der Seitenthaler ab. Die erste Art der Ablage-
rung bildet den Schotterkegel von Neunkirchen, welcher
durch Aufschuttung gewaltiger Schottermassen, die aus dem
Thale der Schwarza herausgeschwemmt wurden, entstanden
ist, und den Schotterkegel von Wollersdorf, dessen Ge-
rolle aus dem Thale Piesting hervorgekommen ist.

Der Schotterkegel von Neunkirchen bezog sein
Material, wie bereits envahnt wurde, aus dem Schwarzathal
und besteht aus diesem Grunde rneist aus lichten Kalksteinen
und krystallinischen Gesteinen. Er erreicht in einem viel ge-
ringeren Grade die fiir ahnliche Anhaufungen so bezeichnende
Kegelform, sondern er behalt mehr die Gestalt einer Schuttlehne.

Der Schotterkegel von Wollersdorf ist beinahe aus-
schliesslich aus Kalksteinen zusammengesetzt, die aus den
oberen Gehangen des Piestingthales abzustammen scheinen.
Beide Schotterkegel nehmen einen vvesentlichen Antheil an jenem
pflanzenarmen Landstriche, der seit uralten Zeiten die Be-
zeichnung „Steinfeld’’ fuhrt.

Hervorzuheben ware noch, dass weder das zunachst
liegende Triestingthal, noch das bei Baden ausmiindende
Schwechatthal, noch die Thaler der Briihl, von Kaltenleut-
geben und Kalksburg zur Bildung ahnlicher Schuttkegel Ver-
anlassung gegeben haben. Man erkennt dies schon an einer
guten Karte deutlich. die zeigt, wie die Bache langs der Ge-
birge in paralleler Richtung ohne Ausweichung vor der so-
genannten Thalmiindung der Ebene zufliessen.

Diese Ablagerungen aus der Diluvialzeit sind an mehreren
Punkten, insbesondere durch den Bau von Eisenbahnen, bloss-
gelegt worden. Man kann daher an mehreren Stellen das
abgerundete und theilweise conglutinierte Geschiebe und Ge-
rolle der benachbarten Gebirge mit allen seinen geologischen
Eigenthtimlichkeiten sehen und studieren. Schon bei einer
oberflachlichen Betrachtung fmdet man, dass das Diluvial-
schottermaterial nur von den nicht weit kommenden Fltissen
und Bachen der nahen Gebirge herbeigeschwemmt und ab-
gelagert \verden konnte. Aus diesem Grunde bestehen die
Schotterschichten und Schotterbanke in der Ebene von Neun-
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kirchen, Solenau, Pottendorf,Wiener-Neustadt, Ms nordlich gegen
Traiskirchen, Laxenburg, Himberg, Moosbrunn, Schwadorf und
Gotzendorf aus jenen Gebirgsgesteinen, welche die nahen Becken-
wande, Hiigelreihen und Berge zusammensetzen. Die Bezeicli-
nung „Localschotter’’ ist daher fiir diese localen Trummer-
gesteine recht charakteristisch.

Seiner mineralogischen Zusammensetzung nach ist also
der Diluvial- oder Localschotter der Verschiedenheit
seiner ortlichen Abstammung gemass sehr ungleich. Die Bache
und Fltisse von den Abhangen des Wechsels und des Rosalien-
gebirges brachten krj^stallinische Gesteine aus der Centralkette
der Alpen; die die Grauwackenzone beruhrenden Gewasser
brachten Grauwackenschiefer, die Seitenfliisse aus dem Wiener-
walde aber fuhrten dem Becken Alpenkalke, Gonglomerate
und Sandsteine zu, also Gesteine, aus weleben der Wiener-
wald zusammengesetzt ist.

Die Schotterablagerung des Steinfeldes, wo sie am
machtigsten auftritt, reicht bis Gutenhof, Himberg und Pellen-
dorf, demnach bis zu den Thoren Wiens. Dieser Schotter
besteht vorherrschend aus Kalkgerollen; Quarz ist seltener.
ebenso krystallinische Gesteine und Wiener Sandstein. Die
Geroile zeigen meist die Eiform, doch fehlen flache und eckige
Geschiebe nicht. Die Grosse der einzelnen Stiicke erreieht mit-
unter die eines Eies; in der Regel jedoch haben sie nur die
Nuss- oder Haselnussgrosse.

Zwischen den Gerollagen erscheinen oft linsenformig
abgegrenzte Schichten von grobem und feinem Sand nicht
selten. Im allgemeinen ist die graue Farbe des Schotters vor¬
herrschend; doch fehlen gelb, braun und grellroth gefarbte
Lagen nicht, die man wohl als aus der Zerstorung des tertiiiren
Belvederesehotters hervorgegangen annehmen muss.

In dem sudostlichen Theile der Umgebung von Wien
(Vosendorf, Hennersdorf, Himberg, Simmering, Gentralfriedhof.
Schwechat, Klein-Neusiedl, Hoflein) ist der Schotter allenthalben
von einer sehr dtinnen, schwarzen und humusreichen
Erdschichtebedeckt (Fig. 99). Der unmittelbarunter dieserErde
liegende Schotter ist meist durch eineporose, weissliche Kalktuff-
masse erhartet. In tieferen Lagen reicht das nicht reichlich
vorhandene Bindemittel kaum aus, um den Schotter zu ver-
kitten.

Betrachtet man das tiefer liegende Geroile aufmerksam.
so bemerkt man, dass auch dieses durchgehends von einer
Kalkkruste uberzogen ist. Diese Kalkbildung und Inkrustierung
ist dadurch zu erklaren, dass das Wasser die in der humus-

Petkovšek, Erdgescliichte Niederdsterreichs. 1 1
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reichen schvvarzen Erdschichte vorhandene Kohlensaure ab-
sorbiert, den Kalk infolge dessen auflost und, in den sehotte-
rigen Untergrund eintretend, die Gerollmasse durchdringt, wo-
bei die Kohlensaure wieder entweicht; dabei schlagt sich der
Kalk an der Oberflache der Gerolle nieder, inkrustiert sie und
kittet sie aneinander.*) Dieser Vorgang ist ein Beweis fur die
leichte Durchdringlichkeit des Wassers im Localschotter, wobei
sich das Wasser in der lockeren, viele leere Ztvischenraume
zeigendenSchottermasse leichtfortbe\vegenkann. BeijedemRegen
oder Schneefall dringt demnach jener Uberschuss an Wasser,
welcher von der Vegetation nicht absorbiert werden konnte. tief
in die Schotterlagen.

Es ist daher anzunehmen, dass durch diesen Process,
wenn er lange genug und anhaltend fortgesetzt wird, die oberste
Schotterlage so fest gekittet wird, dass ein \veiterer Durchgang

Kukuberg

Fig. 99. 1 Schwarze Erdschichte, 2 Localschotter (hie und da durch Kalk
zu Gonglomerat erhartet), 3 Belvederesandstein, 4 fester Siisswasserkalk,

o Tegel der Neogenformation.

des Wassers in die tieferen Schichten local unmoglich wird.
In diesem Falle wird das Wasser bis auf die feste Steinplatte,
die durch Verkittung des Steingerolles entstanden ist, hinab-
sinken, sich hier sammeln, die schwarze und humusreiche Erde
durchdringen und bei mangelndem, oberflachlichem Abfluss
so lange stehen bleiben, bis es durch die Pflanzemvurzeln
aufgesogen wird oder es verdunstet. In beiden Fallen bleibt, wie
Stur annimmt, der Kalkgehalt des Wassers zuruck und die un-
durchdringliche Kalkkruste des Schotters wird vergrossert. Diese
chemische Ablagerung des wasserdichten Kalkes und die Bil-
dung eines Wasser nicht durchlassenden Gesteines fuhren bei
gunstiger Gestaltung der Bodenverhaltnisse zur Bildung von
Stimpfen und Mooren, ahnlich jenen in der Umgebung von
Moosbrunn.

*) Die Bodenbeschaffenheit der Gegenden siidostlich von Wien. Von
Stur. Jahrbuch der geologischen Reichsanstalt, 1SG9.
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Beriicksichtigt man feiner die Beschaffenheit des Terrains
und die ungleiche Machtigkeit jener humusreichen, schvvarzen
Erde, welche dem Wasser die Kohlensaure, somit eine kalk-
auflosende Kraft verleiht, so lasst sieh leicht die local sehr
verschiedene Beschaffenheit des Schottergrundes erklaren.

Man findet namlich an jenen Stellen. wo den Schotter
eine sehr dimne sehwarze Erdschichte deckt, keine Stein-
platte; dureh den Mangel an Kohlensaure konnte kein Binde-
mittel erzeugt werden. An Stellen aber, wo der Schotter
machtiger bedeckt erscheint und daher mehr Kohlensaure,
die das kalkige Bindemittel erzeugt, sich entrvickelt, wird das
Gerolle zu Conglomeratplatten verkittet. An jenen Stellen
endlich, wo in der Vertiefung des Terrains eine Ansammlung
des darauf gelangten Wassers zeitweilig moglich ist, wird iiber
den Steinplatten eine mehr oder weniger dicke Lage des Kalk-
tuffes zu erwarten sein. Viele Aufschliisse bei Gutenhof und
Himberg bevveisen das wirkliche Vorhandensein aller dieser
Falle, die Stur beobachlete.

Die Grenze des Schotters gegen den Loss ist an manchen
Stellen eine so vollkommen scharfe, dass man im Schotter
bedeckenden Loss bis knapp an den Schotter hinab, nicht die
geringste Andeutung trifft, dass wenige Linien tiefer eine so
machtige Lage des Schotters folgt. Ein Umstand, der eben-
falls beweist, dass die Ablagerungen ivahrend einer sehr ruhigen
Periode geschehen mussten.

Inlolge der ausserordentlich geringen und langsamen Circu-
lation des Wassers im Loss entstehen in jenem Gerolle, \velches
von Losschichten bedeckt ist, keine Conglomerat- und Sand-
steinschichten.

Finden sich jedoch solche, so ist die Bildung derselben
nicht dem den Loss durchsickemden Wasser zuzuschreiben,
sondern jenen Gevvassern, die oft aus entfernten Gegenden
unter dem Loss und Schotter unterirdisch kommen und die
Diluvialschichten durchziehen.

Die Unter lage aller der genannten diluvialen Gebikle
ist ein undurchlassiger blauer Tegel der Tertiarperiode (Fig. 99).
Der tertiare wasserdichte Tegel ist der Grund, warum die Um-
gebung von Wiener-Neustadt und Neunkirchen, die an der
Oberflache einen diirren und unfruchtbaren Charakter hat. in
ihren diluvialen Schichten eine grosse Menge Wasser zeigt.
Wird nur irgendwo der schotterige Boden tief genug durch-
bohrt, so erfolgt bestimmt ein Hervorrieseln des Grundwassers.

n*
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Auf diese Art konnen hier „T iefquellen” mit geringen Mitteln
erzeugt werden.

Wiener-Neustadt liegt zvvischen den oben genannten
Schotterkegeln am tiefsten, daher befmden sich derartige Quellen
meist in der Nahe dieser Stadt. Einige Quellen vereinigen sich
zu einem Bache (Fischa-Dagnitz), der in seinem Laufe grosse
Massen von Grundwasser aufnimmt und eine Art Entwasse-
rungscanal fiir diese Gegend bildet. Dort aber, wo die Tegel-
schichten zutage treten, wie z. B. bei Laxenburg, Moosbrunn,
Grammat-Neusiedl,Trautmannsdorf,MargarethenamMoosu.s.w.,
kommen bedeutende Wassermassen unmittelbar zum Abfluss.
Durch zahlreiche kleine Quellen, die continuierlich hervor-
rieseln, ferner durch feuchte Wiesen und Garten, Teiche und
Siimpfe ist hier die Auskeilung der diluvialen Schottermasse
gekennzeichnet.

Die bedeutende Wassermasse auf dem Steinfelde ruhrt
theils vom nalien Kalkgebirge durch unterirdische directe Zu-
sickerung, theils von dem Verluste der uber den Schotter offen
fliessenden Bache und theils von den Niederschlagen her. Diese
drei Arten der Speisung des Grundwassers sind je nach den
Jahreszeiten nicht auf dieselbe Weise vertheiit. Die unter-
irdischen Zusickerungen aus dem nahen Gebirge diirften, da
sie als die tiefsten und somit als die constantesten Ausfliisse
des alpinen Quellensystems angesehen werden konnen, das
ganze Jahr hindurch ein ziemlich gleiches Mass einhalten. Der
Verlust in offenen Gerinnen erreicht sein liochstes Mass, wenn
im Hochgebirge das Thauwetter des Fruhjahres eintritt und
Hoclrvvasser erscheinen; er nimmt daher im Sommer ab und
sinkt wahrend des strengen Winters auf Nuli herab. Der Ein-
fluss des directen Niederschlages zeigt sich hauptsachlich in
zwei getrennten Zeitperioden, namlich im Fruhjahre, wahrend
der Aufthauung der Schneedecke, und im Spatsommer, wenn
es haufig regnet.

Alle diese uirterirdischenWasser besitzen gegen die Donau
hin ein bedeutendes Gefalle und bewegen sich daher fortwahrend
gegen dieselbe. Ein Theil derselben kommt in tieferen Furchen
des Steinfeldes zutage, wie z. B. die Fischa und Fischa-Dagnitz,
vvahrend der grossere Theil weiter hinfliesst und weit und
breit das Land durchfeuchtet und stellemveise versumpft. Je
mehr sich nun das gegen die Donau hinfliessende Grunchvasser
der Oberflache nahert, desto grosser ist jene Menge, welche
durch Verdunstung und Pflanzemvuchs aufgezehrt wird. Die
Wasserfiihrung des Schotterterrams nimmt daher in der Rich-
tung gegen Wien und die Donau betrachtlich ab.
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Das Wasser der Tiefquellen im Schottergebiete ist sehr
rein und hart. Ammoniak und Organismen finden sich nur
in Spuren. Jedoch ist die Giite dieser Quellen dort, wo sich
Fabriken, Cloaken, Diinger u. dgl. in grosserer Menge befmden.
sehr alteriert.

Schliesslich sei noch ervvahnt, dass der Localschotter auch
in Wien selbst auftritt, z. B. im IX. Bezirke, wo er stellen-
weise den Loss verdrangt. Man erklart sich die grosse Machtig-
keit des Alsergrunder Diluvialschotters durch den Alserbach,
dessen Gewasser ihn nach und nach herbeigeschwemmt und
an der Mundung massenhaft angehauft haben.

Die Oberflache der Schotteranhaufungen ist nicht liberall
mit Dammerde bedeckt. Rucksichtlich dieses Falles gelingt
es nur mit grosser Miihe einen derartigen sterilen Boden anbau-
fahig zu machen. Selbst die Schwarzfdhre, welche fast auf
nackten Kalk- und Dolomitfelsen fortkommt, verkruppelt in
manchen Anpflanzungen auf dem Steinfelde und tragt nicht
immer Samen. Durch Vermengung des Schotterbodens mit
guter Dammerde und durch ausgiebige Bewasserung desselben
lasst er sich halb und halb nutzbar machen.

Besteht die Localschotterablagerung hauptsachlich aus
dem leicht verwitterbaren Wiener Sandstein, so ist dieselbe
meist mit einer guten und fruchtbaren Dammerde uberdeckt.
Ist diese sehr diinn, oder wenn sie ganzlich fehlt, dann
tritt der eigentliche Charakter des Steinfeldes recht auffallig
hervor. Dies ist insbesondere der Fali im sudlichen
Theile jenes diluvialen Schotterfeldes, welches sich zwischen
den Kalkalpen im Westen und dem Leithagebirge im Osten
von Wien bis Gloggnitz ausdehnt. In der charakteristischen
Steinfeld-Region liegen die Orte Felixdorf, Theresienfeld,
Wiener-Neustadt und Neunkirchen. Hier haben die
unterirdischen Wasser eine solche Tiefe, dass sie die sparliche
Vegetation nicht mehr ausgiebig erfrischen konnen. Kaiserin
Maria Theresia liess daher ausgedehnte Wasserleitungen er-
richten, um diese friiher fast nackten Schotterflachen urbar zu
machen. Stellemveise forstet man auch noch heute mit grosser
Miihe kleine dichte Waldchen von Pinus sylvestris auf, um die
dimne Dammerde durch die Abfalle der Baume zu vermehren.

Wo auch diese Urbarmachung nicht in Amvendung-
gebracht werden konnte, dort liegt der Schotter nackt zutage
und wird nur sparlich von einer Alpenflora uberdeckt, die hie
und da manche seltene Alpenpflahze enthalt.
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Audi am Rande des in das Becken sich senkenden
Wiener Sandsteines von Modling an bis zum Kahlenberge fmdet
man auf niedrigen Hiigeln eine oft mehrere Meter muchtige
Schichte von flachen, wenig abgerollten Sandsteingeschieben.
aus welchen sich an der Oberflache eine fruchtbare Ackererde
gebildet hat. Dieser unmittelbar vor den Thoren Wiens ab-
gelagerte Diluvialschotter -sveist auf eine Periode hoheren Wasser-
standes hin.

Dieser Schotter, der friiher eine grossere Verbreitung
hatte, wird haufig aus vielen Gruben langs der Strassen als
Beschotterungsmaterial genommen.

3. Krratischer Schotter und erratische BIScke.

Die Diluvialperiode umfasst offenbar einen langen Zeit-
raum der Erdgeschichte. In ihr finden wir eine tvahrscheinlich
durch Senkung grosser Erdstriche bewirkte Erniedrigung der
Temperatur. So kam es, dass da, wo kurz zuvor noch immer-
griine Walder sich ausbreiteten, wo das Nilpferd und ver-
wandte Thiere auch zur Winterszeit offenbleibende Geivasser
vorfanden, auf einmal der Elephant des schiitzenden Woll-
kleides bedurfte, Renthiere und Moschusochsen heimisch wur-
den und die Muschel- und Schneckenfauna der nordlichen
Eismeere bis ins Herz Europas eindringen konnte. So kam
es auch, dass die Gebirge, wie wir oben gesehen haben, tief
herab vergletscherten, dass die Gletscher ihr Geschiebe \veit in
die Vorlander der Alpen verbreiteten und die Eisflotten,
mit Geschieben und Blocken beladen und in die weite Ferne
getrieben, dort stranden konnten.

Diese losen Felsblocke und Trummerstucke, welche theils
frei in Ebenen, Thalern, auf Bergabhangen einzeln oder in
Gruppen zusammengehauft vorkommen, theils in Schutthaufen.
Sand und Gerolle eingeschlossen sich vorfinden und Fremd-
linge fur die Gegend sind, wo sie auftreten, bezeichnet man
als erratisclien Schotter und erratische Blocke. Der
erratische Schotter und die kleineren Blocke sind meist ab-
gerundet, die grosseren dagegen theils eckig, theils scharfkantig.
Zuerst wurden sie in der Schweiz, wo man die Irr- oder
Wanderblocke als „Geisberger” bezeichnet, und in den Ebenen
Deutschlands erkannt.

Die Heimat jener Gesteine, welche die Wissenschaft als
erratische Blocke und erratischen Schotter bezeichnet, ist in
der Regel weit von dem jetzigen Fundorte entfernt, und sie
uberraschen uns daher oft auf einem Gebiete. welches durch
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die mineralische Beschaffenheit von jener der eingewanderten
Blocke vollkommen abweicht. In den osterreichischen Alpen-
landern, in Oberitalien, in der Schweiz und in Bayern stammen
sie sammtlich aus den Alpen selbst, innerhalb deren man sie
auch hoch an den Gebirgsabhangen hinauf verbreitet findet,
insbesondere dort, wo sich die Thaler ervveitern, wahrend sie
in den Thalengen meist fehlen.

Die erratischen Gebilde bestehen in Niederosterreich aus
Quarz, quarzreichem Sandstein, Kalkstein, Granit,
Gneis, Glimmerschiefer und anderen alteren Gesteinen,
welche durch die Tragkraft des Eises von ihrer ursprimglichen
Heimatstatte in die nachste Nahe von Wien gebracht wurden,
wo sie heute mit anderen diluvialen Ablagerungen, z. B. mit
Loss und Loealschotter auftreten.

In der Umgebung Wiens sind diese Fremdlinge oder Irr-
linge an den Ahhangen der Gebirge und in der Ebene zer-
streut, man trifft sie daher selten.

In der Gegend von Pitten, Wiesen und Mattersdorf
— letzteres liegt bereits jenseits des Rosaliengebirges — findet
man in sehr vielen von dem Rosaliengebirge herablaufenden
Graben eine Menge von den Gletschern geschliffene Blocke,
eckige und abgerollte, grosse und kleine Fragmente von Ge¬
steinen, welehe durch ihre Gesteinsbeschaffenheit zunachst auf
den Wechsel, die Neue Welt und den Schneeberg hin-
weisen. Die Kalke, in vvelchen Eduard Suess kettenformige
Anbohrungen eines sogenannten Bohrschvvammes (Vioa) und
Steinkerne von Austern fand, sind zum grossen Theile mit
unzweifelhaftenGletscherkritzen bedeckt. DerUntergrund istLoss.

Auf dem Hollingsteiner Berge liegen die Findlinge
zerstreut an der Oberflache der tertiaren Ablagerungen. Sie
sind theils Granite, theils Gneise und ahnliche Gesteine und
erreichen mitunter ziemlich bedeutende Dimensionen. Der
Granit ist dem von Mauthausen sehr ahnlich. Infolge des Ein-
flusses durch Venvitterung sind die hier vorkommenden eckigen
oder etwas zugerundeten Blocke ganz murbe und dem ganz-
lichen Zerfall nahe.

Auch auf der Mittelhohe zwischen Konigstetten und
dem Tulbinger Kogel befinden sich zum Theile schon zer-
storte Blocke von grauem, feinkornigem Granit und Geschiebe
von Gneis und Glimmerschiefer, wie auch jenseits der Donau
bei Unterrohrbach. wo in den AVeingarten mehrere grossere
und kleinere Stiicke eines lichtgrauen Granites und Gneises
zu fmden sind, die jedenfalls von bereits zerstorten erratischen
Blocken abzustammen scheinen. ■
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Eine etwas haufigere Erscheinung sind die Findlinge nord-
ostlich von Stockerau, die bei Klein-Wilfersdorf beginnen
und an den VVestabhangen der tertiaren Gebirge in verschie-
dener Hohe fast bis an die Gipfel der Berge reichen (Hasel-
bach). Ist das Material dieser Fremdlinge aus Granit, so be-
steht derselbe aus rosenrothem durchscheinenden Feldspat,
aus weissem Quarz und schvvarzen Glinnnerplattchen. Nebst
unziihligen kleinen Stucken trifft man hier Blocke von 2 bis
3 m3 und noch daruber, die jedoch infolge ihrer Brauchbar-
keit als Werksteine, Schotter u. dgl. immer mehr und mehr
vom Boden verschmnden. Auf dem Hollingsteiner Berge ist
seinerzeit in derartigen Blocken, die oft kaum mit 1/4 ihrer
Grosse uber die Dammerde hervorragten, ein formlicher
Steinbruch betrieben worden. Nebst Granit fmdet man da-
selbst auch bedeutende Blocke von Gneis, Glimmerschiefer und
IViener Sandstein, die sitmmtlich auf tertiarem Boden auftreten.

Auf dem alttertiaren Waschberg bei Stockerau sind
die grossen erratischen Granitblocke neben dem uralten Stein¬
bruch noch sehr gut erhalten geblieben, wahrend die kleineren
Gneisstucke, welche auf dem Sudabhange noch immer zahlreich
zu fmden sind, stark ausgeivittert erscheinen. Alle aber haben
noch die eckige Gestalt und die scharfen Ivanten beibehalten,
\velche sie bei ihrer Abtrennung vom Mutterfelsen besassen,
wahrend durch IVasser be\vegte Triimmer bald zu Gerolle und
Geschiebe zugerundet und an der Oberflache geglattet werden.
Mittels Wasserstromung allein konnten demnach diese Fels-
stiicke nicht hieher gebracht worden sein.

Von grosser Bedeutung, sowohl ftir die Erd- wie auch fiir
die Volksgeschichte, sind gewisse erratische Granitblocke
des Waldviertels, die nicht nur als Zeugen einer hier statt-
gefundenen geologischen Umwalzung, sondern auch als pra-
historische Denkmaler eines vorchristlichen religiosen Cultus
in Betracht kommen. Im nordwestlichen Theile*) des eben ge-
nannten Gebietes liegen theils auf den hoheren Punkten, theils
im Wald und auf den Feldern zahlreiche erratische Granit-
blocke zerstreut, von welchen ein ansehnlicher Theil auffallende
becken-, schalen-, schiissel- oder auch muldenartige Ver-
tiefungen tragt, und an die sich besondere Bezeichnungen,
Namen und Sagen knupfen. Die Vertiefungen an diesen
„Schalen- oder Opfersteine’’ genannten Granitblocken sind
bald seicht schalen- oder schusselformig mit einem allmahlich

*) Im nordostlichen Theile befindet sich auf dem Kirchensteig bei
Hardegg ein Findling von mehr als 10 m3 Inhalt.
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verlaufenden Rande, bald kesselformig mit fast senkrechten
Seitenflachen von mehr oder weniger regelmassiger Umriss-
gestaltung. Der Umfang der Vertiefungen schwankt im all-
gemeinen zwischen V2 bis 4V2 m, die Tiefe zwischen 10 bis
80 cm und die Aushohlungen sehen derart kunstlich hergestellt
aus, dass man sie schwer far natiirliche Bildungen durch
Wasserwirkungen oder fiir ein Ergebnis der Venvitterung und
Zersetzung des harten granitischen Gesteines erklaren kann.*)
Dass die Bildungen von Schalen, Napfen, Becken u. dgl. in
den erratischen Granitblocken des Waldviertels durch Menschen-
hand hervorgerufen wurden, dafiir spricht zum Theile auch der
Umstand, dass man ahnliche Erscheinungen in dem anstehen-
den, aber nicht erratischen Granite nirgends beobachtet.

Die Meinungen und Ansichten uber den Zweck dieser
von Menschen hergestellten Vertiefungen gehen allerdings aus-
einander: Die einen sehen in diesen Vertiefungen Spuren,
welche durchs Scharfen der Waffen erzeugt werden, oder Merk-
zeichen fiir die Bestimmung vonWegen undGrenzen; den anderen
gelten diese kiinstlichen Aushohlungen als Opfermulden und
Schalen (Opfersteine). Dass durchs Scharfen von Waffen und
Gerathen solche Mulden nicht entstehen konnten, ist einleuchtend,
ebenso wenig konnten diese ausgehohlten Steine als Weg- und
Grenzsteine beniitzt werden, da man auch den „Heiden’’ nicht
zumuthen kann, dass sie die Grenzen verschiedener Gebiete
in einer so unregelmassig verschlungenen Linie abgesteckt
hiitten.

Nachdem tveiters bekannt ist, dass ahnlich aus-
gehohlte Steine auch in Deutschland als Druidensteine, in
Schottland als Heilige Steine und in Skandinavien als Elfen-
oder Baldersteine gefunden werden, so bleibt nur die Annahme
iibrig, dass wir es auch hier mit Opfersteinen zu thun haben.
welche verschiedene Namen ftihren konnen; so heissen sie
z. B. bei Eggenburg „Riesen- oder Herrgottssteine”.
zwischen Amaliendorf und Schrems heisst ein ausgehohlter Find-
ling „Taufstein",beiEisgarn „Kolomanstein” u.s.w. Andere
Orte, wo man derartige Findlinge trifft, sind: Ulrichschlag,
Lonvein, Aschbach, Hausbach (auf dem Brandberg), 1 raun-
stein (auf dem Wachtstein), Lahn (das steinerne Briinndl),
Arbesbach, Henndorf (auf der Klern) u. s. w. Alle diese erra¬
tischen Phanomene beweisen schliesslich, dass auch die Men¬
schen der Vorzeit durch die abenteuerlich geformten Stein-

*) Blatter des Vereines fur Landeskunde von Niederosterreich, Jalir-
gang 1887 nnd 1890. Uber gerraanische Opfersteine in Niederosterreich.
Von F. X. Kiessling. 1894.
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riesen und durch ihr unerklarliches Erscheinen mitten auf den
Feldern und Wiesen gefesselt wurden.

Sehr interessant sind ferner isolierte Blockanhaufungen
im Untergrunde und an den Randern des Steinfeldes, wo die
Trummerstucke eine viel bedeutendere Grosse besitzen als das
Gerolle des Steinfeldes, so namentlich bei Wurflach. Man
fmdet hier Anhaufungen von centnerschweren Blocken aus
Kalk, Sandstein und anderen Gesteinen der Gosauschichten.
Sie bilden hier eine Art Gletschervvall, dessen Trummer
parallele Streifen und Ritze tragen und daher die Ansicht, sie
seien eine zuriickgebliebene Gletschermorane, rechtfertigen.

Prof. Suess vermuthet, dass der erratische Kalk aus den
oberosterreichischenund bayerischen Alpen, diekrystal-
linischen Gesteine aus dem siidlichen Theile des Manharts-
gebirges und die quarzreichen Sandsteine aber aus dem
Hausruckviertel abstammen. Der erratische Schotter selbst
tritt nur in den tiefsten Lagen auf und zeigt in der Umgebung
Wiens nur eine sehr geringe Entwicklung; besitzt daher in Be-
ziehung auf seine erratische Abkunft nur ein rein theoretisches
Interesse.

Nach dieser kurzen Wurdigung der Fundstellen. der
Provenienz und der Gesteinsbeschaffenheit der erratischen Blocke
und des Schotters eriibrigt. nur noch zu bemerken, dass die
Gesteine der erratischen Phanomene immer mehr und mehr
von der Oberflache verschwinden, weil sie einerseits ein gutes
Baumaterial liefern. und anderseits auf den Feldern und Wiesen
nur ein Hindernis fiir die Bodencultur bilden. Jeder Land-
mann sucht daher dieselben zu entfernen.

Schliesslich muss noch erwiihnt werden. dass das altere
Diluvium, welches hie und da erratischen Schotter fuhrt, haufig
abgestufte Terrassen bildet. Diese zeigen ein regelmassiges
Niveau und verleihen dadurch der Landschaft ein eigenthiim-
liches Geprage.

Durch dieses Bild ist beilaufig der Charakter der Diluvial-
periode und ihrer Gesteine in Niederosterreich gegeben worden.

Nun anderte sich gegen Ende dieser Periode das Klima.
Die Wolken zertheilten sich. die Sonne siegte und verjagte die
Wasserdiinste, die Gletscher schmolzen oder zogen sich in die
hochsten und hintersten Alpenthaler zuriick. und die maje-
statische Alpenkette nahm das Geprage an, welches sie uns
noch heute darbietet.

Die grossen Landsaugethiere, die noch die Eiszeit uber-
dauerten. konnten eine derartige Veranderung nicht lange liber-
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leben, sie starben aus; die Losschnecken krochen in hohere,
feuchte und kiihle Gegenden zuriick, avo man sie jetzt am
Rande det’ Gletscher, 2000 m hoch, findet..

Im Meere bingegen, wo dieser rasch erscbienene klima-
tisohe Weehsel nicht so greli auftrat, haben sich in den siid-
lichen Gegenden mehrere Muschelarten erhalten, die auch schon
wahrend der Tertiarperiode lebten. Gleichzeitig mit dieser
Umwalzung, auf welcher sowohl die mosaische Erzahlung, als
auch viele Sagen der Volker zu beruhen scheinen, erschien am
Ende der Diluvialperiode eine neue ausserordentlich mannig-
faltige Schopfung an Thieren wie an Pflanzen; viele der ur-
sprunglichen Thiere aber Avurden theils verdrangt, theils durch
nutzbare Hausthiere ersetzt.

Viele Gerathe und Werkzeuge aus Feuerstein, die man
an mehreren Orten gefunden hatte, beweisen, dass auch in
Niederosterreich menschliche Ansiedlungen in der Diluvialzeit
vorhanden waren. Das Becken speciell konnte natiirlich erst
nach Ablauf der diluvialen Binnenseen bewohnt werden.

Mit dem Abfluss der Gewasser fand aber auch der Ab-
schluss der Diluvialperiode statt, jedoch nur ein Abschluss in
unserer Vorstellung; denn der lebendige Pulsschlag der Natur
stehtkeinen Augenblick stille und wird niestille stehen. Und wie
die ganze organische Welt, der Mensch an der Spitze, sich
in stetigem Fortschritte Aveiter entAvickelt, so ist auch die leb-
lose Natur unter MitAvirkung der nie zu ergriindenden Natur-
krafte und der unsichtbaren Agentien einer fortwahrenden
Umbildung und Veranderung untenvorfen.

II.

Tertiare Bildungen aus dem kanozoischen Zeitalter.

Aus den fruheren Schilderungen geht hervor, dass auch
Niederosterreich vvahrend der Tertiarzeit von zahlreichen
Meeresarmen und Meeresbuchten durchschnitten Avar. Das
iippige Pflanzen- und Thierleben in und neben dem Wasser
fand eine geeignete Statte zur raschen EntAvicklung; denn das
tropische Klima schien nicht nur die erste grosse Saugethierschop-
fung. sondern auch die immergrunen Urwalder von Palmen,
Feigen- und Lorbeerbaumen ausserordentlich zu begunstigen.
In diese Periode fallt auch die letzte Ausbildung der bis zur
Donau reichenden alpinen Kettengebirge, der mehrfache Wechsel
von Siissvvasser- und Meeresbildungen und die grossartige
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vulcanische Thatigkeit, welche in den Nachbarlandern Basalte
und Trachyte zu Gebirgen aufthurmte.*) In petrographischer
Beziehung sind die tertiaren Bildungen unseres Gebietes mannig-
faltig zusammengesetzt and unterscheiden sich von jenen der
alteren Sedimentformationen vorziiglieh durch geringe Festig-
keit und mehr lockere Structur. Statt der harten Schieferthone
und Thonschiefer, haben wir es hier mit Lehm, statt der festen
Sandsteine und Conglomerate mit Sand und Gerolle zu thun.
Auch das Vorkommen von Braunkohle ist charakteristisch fur
die tertiaren Formationen. — Die Ammoniten und Belemniten,
wie auch einige Sauriergattungen der mesozoischen Zeit sind
ausgestorben. Dagegen entstanden in dieser Periode zahlreiche
und mannigfaltige Saugethiere und mit ihnen gleichzeitig eine
sehr uppige Flora, in welcher die hochst entwickelten Pflanzen-
formen erscheinen.

Das Verhilltnis der lebenden Arten zu den ausgestorbenen
nimmt in den tertiaren Schichten derartig zu, dass, wahrend
die altesten tertiaren Gesteine nur wenige Procente noch leben-
der Species enthalten, in den mittleren, noch mehr aber in
den jungsten Absatzen bereits zahlreiche lebende Arten vor-
handen sind. Auf dieses Verhaltnis begriindete der englische
Geologe Lyell (spr. Leiel) seine Eintheilung in Pliocan, Miocan
und Eocan; die zwei ersten Zeitabschnitte fasste Hornes unter
Neogen zusammen, um mit dieser Eintheilung den specifisch
niederosterreichischen Verhaltnissen Rechnung zu tragen.

1. Neogenformation.

Die Ablagerung der Neogenschichten geschah in grosseren
und kleineren Becken, aber auch in Mulden und Thalern. Die
Schichten liegen, wenn sie nicht durch eine locale Boden-
erhebung eine Storung erlitten, horizontal oder erheben sich
nur andenRandern der Grundgebirge unbedeutend(Fig. 100). Am
tiefsten liegen die marinen Ablagerungen; dieselben treten nur an
den Gebirgsabhangen als Riffbildungen zutage, wahrend die
Suss\vasserabsatze als jiingstes Glied die oberste Lage ein-
nehmen. Zwischen diesen beiden erscheinen jene Schichten,
welche im Brackwasser entstanden. Durch zahlreiche Ver-
weifungen jedoch sanken insbesondere jene Theile der Neogen¬
schichten, welche vom Grundgebirge etwas entfernt liegen,

, liegende vulcanische Massengestein ist der als Pauli-
berg (7o°m) bekannte und machtig auftretende Bas alt. ivelcher siid-
westlich von Wiesmat und nordlich von Landsee den Gneis durchbricht.



173

immer tiefer und tiefer (Fig. 101), die ursprunglich horizontal
abgelagerten obersten Neogenschichten wurden durch die
Wasser abgeschwemmt und nahmen somit die jetzige Gestal-
tung an. Wahrend man also aus der Art und Weise der
ersten Ablagerungen im Meer-, Brack- und Susswasser schliessen
musste, dass die drei Stufen deckenformig iibereinander
hatten liegen sollen, finden wir sie heute zonen- oder giirtel-

Fig. 100. Tertiarschichten in urspriinglicher Lagerung. SWiener Sandstein,
AjLeithagebirge, a marine, b brackische (sarmatische), c Congerienstufe (die

guartaren Bildungen sind hier nicht berucksichtigt).

Fig. 101. Tertiarschichten nach stattgefundener Vervverfung in ihrer gegen-
wartigen Anordnung. Kr Urgestein (Grundgebirge), 8 Wiener Sandstein,
a marine, b brackische (sarmatische) Stufe, c Congerienstufe (nach F. Karrer).

formig nebeneinander gelagert. Dort aber, wo derartige
Dislocationen nicht stattgefunden haben, liegen stets jiingere
Stufen auf alteren. Wenn also hie und da altere Ablagerungen
im Wiener tertiaren Becken als oberste Lage erscheinen, so
findet diese Ausnahme ihre begriindende Erklarung stets darin,
dass die jiingeren, daher oberen neogenen Tertiarschichten
durch die Wasser abgespiilt und hinweggefuhrt wurden, und
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die Ackererde konnte sich unmittelbar auf einem alteren
Trummergestein der sarmatischen oder marinen State ent-
wickeln, wie dies vielfach ura das VViener Becken zu beobachten
ist. Insbesondere leicht konnen altere Stufen durch die Weg-
sclrvvemmung der jungeren los en Trummergesteine zutage
treten. Sind aber die letzteren unter der sehiitzenden Dečke
eines wetterfesten Gesteines gelagert, so bleiben auch lose
Sedimentgesteine wie Tegel, Sand und Gerolle von der Wir-
kung der Denudation verschont, wie uns dies die machtige
Ablagerung vom Congerientegel, welchen der feste Sussvvasser-
kalk auf dem Eichkogel bedeckt, in verhaltnismassig sehr be-
deutender Hohe zeigt (Fig. 102).

Betrachten wir nun die drei tertiaren Stufen, die sich
aus der Neogenformation des Wiener Beckens ergeben, etwas
eingehender.

Eichkogel Guntramsdorf

Fig. 102. Neogenschichten bei Modling (nach Mojsisovicz). a Hauptdoloniit,
b Kossener Schichten, c Leithakalk, d brackische isarm.) Ablagerungen.
e Susswasserablagerungen (Sand und Tegel), / Kalkconglomerat, g Siiss-

wasserkalk.

a) Die Susswasser- oder Congerienstufe.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die tertiaren
Ablagerungen im Wiener Becken zuerst im Meer-. dann im
Brack- und zuletzt im Siisswasser stattgefunden haben. Die
oberste, daher die jiingste Abtheilung zeigt deshalb deutlich
den Charakter ihrer Susswasserabkunft. Nachdem aber das
Brackwasser nur langsam abfliessen konnte, so blieben hie und
da in den tieferen Theilen des Susswassersees auch brackische
Wasser zuriick, in welche sich die gegen Susswasser empfmd-
lichen Thiere fluchten konnten, weshalb man in dieser Stufe
als jiingste Abtheilung der unter Wasserbedeckung gebildeten
Ablagerungen auch eine Fauna vom brackischen Charakter
fmdet. Ihre Absatze bilden daher die oberste Schichtung der
Neogenformation und wiirden, wenn sie nicht vom Diluvium
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und Alluvium bedeckt waren, den grossten Theil der Becken-
oberflache einnehmen (s. Fig. 100). Man trifft sie allenl-
halben nnter den quartaren Gesteinen. und sie setzen den
grossten Theil des Wiener- und Laaerberges sovvie die Boden-
terrassen, auf vvelchen ein grosser Theil der Stadt Wien liegt,
zusammen.

Hinsichtlich der Gesteinsablagerung besteht diese Stufe
zum grossten Theil aus Tegel, welchem nur unbedeutende
Sand- und Gerollschichten eingeschaltet sind. Sammtliche
Ziegehverke des Wiener- und Laaerberges befinden sich auf
dem Gongerientegel, weshalb er auch den Namen „Inzers-
dorfer” Tegel fiihrt.

Nachdem diese Ablagerungen im Braek- und Susswasser
stattfanden. so kann man in denselben zwei Schichten unter-
scheiden: eine jiingrere aus Belvederesand, Belvedereschotter
und rothem Lehm mit Union en (Flussmuscheln), Paludinen
(Schlammschnecken) und Resten von Dinotherium, Masto-
don, Hippotherium, Birken und Buchenarten, und eine
alteremitCongerien, Gardien und Melanopsiden (Fig. 63,
64, 86 bis 91. 93 bis 98). Die erste erscheint daher als eine
reine Siissvvasserbildung und zeigtkeine gleichmassigen Decken,
sondern tritt meist in einzelnen Mulden und Gruben, oder als
Ausfullungsmaterial langer, flacher Flussrinnen auf.

Ein selteneres Gebilde der sogenanntenBelvederebildungen
ist der oben erwahnte zahe, rothe Lehm, welcher zuweilen uber
dem Belvedereschotter in Wien und am Wienerberge anzu-
treffen ist. Er ist sehr schwer von ahnlichen Diluvialbildungen
zu unterscheiden.

Die Belvedereschichten sind nicht nur an ihrer petro-
graphischen Beschaffenheit. sondern auch an ihrer eigenthumlich
lebhaften gelben Farbe leicht zu erkennen. Wahrend die-
selben bereits den Charakter einer ausgesprochenen Fluss-
bildung documentieren, zeigt der Congerientegel noch
deutliche Spuren einer Binnenseebildung, lagert stets unter
den Belvedereschichten und besitzt hie und da eine unge-
heuere Machtigkeit. Die beiden Glieder der Gongerienstule
konnten demnach nicht nebeneinander. sondern nach-
einander abgelagert worden sein. Die Verbreitungszone des
graublauen Congerientegels steht weiter vom Rande des Ge-
birges ab, als die des sarmatischen und marinen Tegels.

Der Gongerientegel tritt in dem nordostlichen Theile des
Wiener Bezirkes Wieden, in der angrenzenden Landstrasse,
beim Arsenal, in Inzersdorf. bei Laa, Erlaa, Schellen-
hof, Brunn am Gebirge und an vielen anderen Orten
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zutage. Als Leitpetrefactum ist die Muschel Gongeria, welche
stets in grosser Anzahl vorkommt und meist Suss-, seltener
Brackwasserablagerungen bezeichnet.

b) Die sarmatische oder brackische Stufe.

Die sarmatischen Ablagerungen bilden ebenfalls von Nuss-
dorf bis nach Mauer einen continuierlich foi'tlaufenden Zug,
welcher die nachsten Anhohen Wiens: Hohe Warte,
Tiirkenschanze, Mitterberg, Schmelz und Gloriette
beruhrt. Von Nussdorf bis gegen Ottakring, und von
Lainz bis Mauer grenzen die sarmatischen Ablagerungen an
die marinen.

Die wichligsten Absatze dieser Stufe sind der Muschel-
tegel, ivelcher sich durch zahlreiche fossile Muscheln und
stellenvveise 100 m machtige Schichten auszeichnet; er tritt nur
an wenigen Stellen zutage. Ferner der Hernalser Tegel,
welcher sich unmittelbar unter den Cerithiensandschichten vom
Brauhaus in Liesing uber Mauer, Penzing, Fiinfhaus,
Ottakring, Hernals, Wahring nach Nussdorf zieht.
Sammtliche Ziegehverke westlich von Wien, z. B. die von
Breitensee, Ottakring, Hernals und Nussdorf bearbeiten den
brackischen Tegel. Eine sarmatische Ablagerung ist auch der
lichtgelbe Quarzsand mit vielen Cerithienschnecken, daher
auch Cerithiensand genannt. Dieser Sand erstreckt sich
von Perchtoldsdorf uber den Rosenhiigel, Hetzendorf,
Gloriette, uber einen Theil der Schmelz zur Tiirken-
schanze nach Heiligenstadt. Er ist die reichste vvasser-
fuhrende Schichte von Wien und tritt in den Anhohen zwischen
Heiligenstadt und Dobling, so wie langs der Siidbahn von
Hietzing bis nach Atzgersdorf allenthalben zutage. Auf
der Tiirkenschanze erreicht der Cerithiensand eine Machtigkeit
von mehr als 20 m, und es sind in demselben jene grossen
Sandgruben angelegt, vvelche fast den ganzen Bausand fiir
Wien liefern. Und schliesslich gehort dazu jene reiche Ent-
ivicklung von Sandsteinbiinken, welche in Atzgersdorf,
Hetzendorf, Mauer und auf der Tiirkenschanze in zahl-
reichen Steinbruchen aufgeschlossen sind.

Eme besondere Eigenthiimlichkeit dieser Stufe besteht
darin. dass sie innerhalb ihres gesammten Verbreitungsgebietes
sowohl in Bezug auf ihre petrographische Ausbildung, als
auch betreffs der Fossilien eine grosse Gleichformigkeit bei-
behalt, so dass Stiicke, den entferntesten Gegenden entnommen,
sich oft zum venvechseln ahneln.
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Als Leitpetrefact dieser Stufe gilt eine Schnecke aus der
GattungCerithium, daher auchdie Bezeichnung „Cerithium-
stufe”. Die Gehause der vielen Cerithiumarten sind thurmformig,
die Mundung langlich, schief, an der Basis in einen kurzen,
abgestutzien oder nach ruckwarts gebogenen, aber nie in einen
ausgerandeten Canal endigend. Sie lebten am haufigsten im
Sande an der Kaste, oder in der Nahe jener Schichten, welche
den durch Ebbe und Plut verursachten Veranderungen aus-
gesetzt sind. Die Jetztwelt liefert bei weitem nicht jene An-
zahl von Arten, die sie im Vergleiche mit anderen Geschlechtern
aufweisen solite. Die Cerithien fiihrenden Schichten bilden
einen trefflichen Horizont zur Deutung der darub er nnd dar-
unter liegenden Vorkommnisse nnd bezeichnen stets brackische
Ablagerungen.

c) Die marine Stufe.

In dem tertiaren Meere lagerten die einfliessenden Ge-
wasser in der Nahe der Kuste das grobste Material ab, \velches
sich spater zu marinen Gonglomeraten und Breccien
verband, etwas weiter rvurde der Sand getragen und am wei-
testen vom Uferrande wurden die feinsten Trihnmer, der Tegel,
abgesetzt. Aus diesem Grande finden wir heute die los en
und festen Triimmergesteine (Gerolle, Gonglomerat und
Breccien) an den Hiigelreihen langs des Beckens, die ehemals
von den Meeresvvellen bespult wurden, den Sand und den
sandigen Thon gegen die Mitte und die feinsten Triimmer
an den tiefsten Stellen des Beckens, die sich gegen das alte
Meeresufer constant auskeilen. Die klastischen Sedimentgesteine
der marinen Stufe sind demnach gleichzeitige Bildungen der-
selben Gevvasser und unter gleichen Umstanden; sie unter-
scheiden sich voneinander, wie dies aus der Natur ihrer
Ablagerung hervorgeht, vorztiglich durch ihren zonenmassigen
Absatz.

Die Gesteine der marinen Stufe steigen am Fusse des sie
einrahmenden Gebirges bis zu einer Hohe von 350 bis 400 m
riber den Meeresspiegel und bilden infolge der Unterbrechung
durch die sarmatische Stufe von Ottakring und Lainz keinen
zusammenhangenden Gurtel, sondern nur zrvei grosse Partien,
von denen sich die eine von Nussdorf iiber Grinzing, Sieve-
ring, Potzleinsdorf und Dornbach gegen Hernals und
Ottakring erstreckt, wahrend die andere sich von Lainz aus
iiber Speising nach Mauer und von hier mit kleinen Unter-
brechungen bis nach Baden zieht.
Petkovšek, Erdgescliichte Niederosterreichs. 12
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Machtiger treten die marinen Ablagerungen auf derOst-
und Sudostseite des Beckens, besonders im Leitha- und
Rosaliengebirge, als niedere Kuppen bedeckende Gesteine auf.

Dass diese Stufe durch eine iiberaus reiche Meeresfauna
ausgezeichnet ist, wurde bereits bei der Beschreibung der
fossilen Thiere hervorgehoben. Die Fundorte Nussdorf, Sieve-
ring, Grinzing, Dornbach, Potzleinsdorf u. a. haben wegen
Schonheit und Mannigfaltigkeit ihrer' Fossilien (Gasteropoden.
Bivalven und Foraminiferen) schon langst eine gewisse Be-
ruhmtheit erlangt. Als Leitpetrefacten der Meeresablagerungen
dienen die Weichthiere: Conus, Mitra, Murex und Bissoa,
welche man im marinen Sande in der Umgebung Wiens haufig
findet.

Bezuglich dieser Stufe sei noch zu bemerken, dass in
den abgesonderten Mulden am Bande des Beckens auch unter-
geordnete Susswasserablagerungen stattgefunden haben. Der-
artige isolierte Siisswasserbildungen treten bei Gaaden, Lei-
ding, Schauerleithen umveit Pitten und bei Jauling auf,
wo die marinen Schichten schwache Kohlenflotze fiihren.
Sonst zeigen die kalkigen Randbildungen mit zahllosen Fora¬
miniferen, Fragmenten von Meeresconchylien, Seeigeln und
Korallen durchaus marinen Charaker, treten im allgemeinen
ringsum am Rande des Beckens zutage und sind haufig un-
mittelbar auf dem Wiener Sandstein gelagert.

Im ausseralpinen Theile des Beckens treten marine Ab¬
lagerungen auf: als Sandstein bei Gauderndorf, als Leitha-
kalk bei Eggenburg, Raffings, Reanprechtspolla und
Burg-Schleinitz und als Sandstein mit Fischzahnen bei
Neudorfl an der March.

2. Eocanformation.

Mit diesem Namen, welcher die Morgenrothe eines neuen
Sclibpfungstages andeutet, wollten die Geologen gleichsam
den Anfang eines neuen Thier- und Pflanzenlebens bezeichnen.

Wahrend die Neogengebilde Niederosterreichs mehr die
muldenartigen Vertiefungen als Thone, Sande, Gerolle und
Gonglomerate ausfullen oder als zoogene Kalke (Leithakalke)
langs der Gebirgsabhange alte Riffbildungen darstellen, nehmen
die Eocangesteine bereits in steil gehobenen Schichten Antheil
an der Zusammen3etzung der Gebirge; denn harte Sandsteinc
und Gonglomerate, feste Mergel und Schiefer, ja sogar marmor-
artige Kalksteine erheben sich hie und da zu kleinen Gebirgen.
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(Fig. 103). Doch ist die Verbreitung und das Vorkommen von
Eocangebilden, wenn wir vom Wiener Sandstein und Mergel
absehen, nur auf einige, voneinander isolierte und wenig aus-
gedehnte Gebiete beschrankt.

Die bedeutendsten eocanen Schichtencomplexe treten,
wie bereits im Bilde „Tullner Becken” ausgefuhrt wurde, im
Donauthale oberhalb Korneuburg auf und bestehen der Haupt-
masse nach aus Sanden, Conglomeraten, Sandsteinen und Mergel-
schiefer, wahrend die oben envahnten eocanen Kalke als iibrig
gebliebene Riffbildungen inselartig vorkommen. Die eocanen
mergeligen Ablagerungen beginnen in einem schmalen Streifen
bei Altenberg, grenzen hier sudlich an den eocanen "VViener
Sandstein, welcher zwischen Kritzendorf, Greifenstein und

a b c ci
Fig. 103 . a Mergel mit Firchresten, b eocaner Kalk mit exotischen Bič cken
(Granit, Gneis, Glimmerschiefer etc.). c Zerstorter Wiener Sandstein,

d deutlich geschichteter Wiener Sandstein.

St. Andra eine machtige Partie bildet, und nordlich an die
Alluvialebene der Donau. Zwischen St. Andrti und IVolfpassing
sind sie auf eine kurze Strecke unterbrochen, nehmen hinter
Wolfpassing langs der sudlichen Abhange rasch an Breite zu und
reichen bis an das Thal der Traisen. Die Alluvien der Donau
und die des Perschlingbaches, weiterhin aber Loss bilden die
Nordgrenze.

Betrachtlich entivickelt sind die eocanen Schichten aus
Mergel, Sand und Sandsteinen sudlich von Konigstetten,
wo sie am Wege von hier zum Tulbinger Kogel zutage
treten. Man sieht im Holilwege (Fig. 3 p. 24) einen sehr zer-
klitfteten sandigen Mergel, der mit murben grauen, ziemlich fein-
kornigen Sandsteinen wechsellagert. Die Schichten sind mehr-
fach gestort, doch erinnern sie an jene vom nordlichen Ah-
hange des Michelberges bei Stockerau.

12 *
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Die oben envahnte und als eocan bezeichnete nicht
unbedeutende Wiener Sandsteinpartie am Durchbruche der
Donau unterscheidet sich theils petrograpsisch, theils durch
Fehlen der mergeligen Einlagerungen, ja sogar durch Farbe so
auffallend von dem eigentlichen Wiener Sandstein der Kreide-
formation, dass schon Gzjžek eine Grenze ZAvischen beiden in
seiner Karte gezogen hat. Durch das Vorkommen von Nummu-
liten ist das Alter dieses eocanen Sandsteines ausser ZAveifel
festgesetzt. Die Grenze erstreckt sich von Kritzendorf, uber
Gugging, Hintersdorf bis St. Andra. — Die hier in Betracht
kommenden Nummulitensandsteine sind etAvas heller, murber,
bilden oft viele Meter machtige ungeschichtete Massen, die
Avieder mit diinnen geschichteten Partien Avechsellagern. Am
besten aufgeschlossen sind sie zAvischen Kritzendorfund Greifen-
stein. Die meisten Nummuliten findet man in dem grossen
Steinbruche unmittelbar vor Hoflein. Der Sandstein ist oft,
z. B. bei Greifenstein, fast ohne Schichtung, viele Meter machtig,
nach oben feinkornig, nach unten grobkornig und oft von
diinnen geschichteten Sandsteinen und Mergelschiefern durch-
zogen. Die massigen Sandsteine fiihren hier stets Nummu¬
liten,*) vvahrend der Mergel Fucoiden enthalt. Auch jene
Sandsteine, Avelche auf Nummulitengestein lagern oder mit ihm
Avechsellagern, konnen der Eocanformation zugezahlt Averden.

Die eocanen Ablagerungen von Mergel, Sand und Conglo-
merat ZAvischen Maibierbaum und Klein-Wilfersdorf bei
Stockerau bilden ein flaches Hiigelland, aus Avelchem die mit
Nummulitenkalk bedeckten Berge (Bruderndorf, Holingsteiner
Berg, Waschbergu. s.av.) sieiiberragen (Fig. 103). Beim Haidhof,
gerade Avestlich von Ernstbrunn, befmdet sich in einem Graben
das nordlichste Vorkommen der eocanen Schichten.

Die meisten eocanen Schichten des Tullner Beckens be-
linden sich in geneigter Stellung und beAveisen dadurch, dass
sie an der Hebung des Wiener Sandsteines, Avelcher deutlich
unter den Nummulitengesteinen liegt, theilgenommen haben;
sie konnten demnach vor dieser Hebung abgesetzt Avorden sein.

Eine eigenthtimliche charakteristische Erscheinung der
eocanen Bildungen besteht in der Einlagerung kleiner und
grosser Blocke und Geschiebe von Granit, Granulit, Gneis,
Diorit, Urthonschiefer u. dgl., Avelche Avahrscheinlich von der
sudhohmischenPrimitivformation abstammen und den neogenen
Ablagerungen des alpinen Wiener Beckens fremd sind. So

*) Haner, Die Eocangebilde im Erzherzogthum Osterreich und in
Salzburg. Jahrbuch der geologischen Reichsanstalt. Band IX.
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findet man z. B. am Nordabhange des Tulbingerkogels
Granitit, bei Siegesdorf nordlich von Neulengbach einen
grobkornigen, porphyrartigen Granit mit wenig Oligoklas und
schwarzem Glimmer, wie er etwa bei Krems und Linz auftritt,
auf dem Nordabhange des Holingsteiner B er g es Granit mit
rothem Feldspat, auf dem Waschberg (Fig. 103) Granitit,
Granit, Diorit und Gneis, wie man sie im mahrisch-bohmischen
Gneisgebirge trifft, im Pechgraben Granitit mit rothem
Orthoklas, in Waidhofen Granitit mit rothem und weissem
Ortholdas und Chloritglimmer. In den Schluchten, die am nord-
westlichen Abhange des Michelberges gegen Haselbachfuhren,
trifft man selbst in dem halbvenvitterten Mergel steckende
Blocke erratischen Ursprungs.

Andere nennenswerte Gesteine der Eocanformation sind der
bereits envahnte Schlier, ein sandiger Mergel, sandiger Kalk
von Tulbinger Kogel und dessen Umgebung, plattenformiger
Sandstein von Wilhelmsburg. Beziiglich des Vorkommens
der eocanen Sehichten ware noch zu ervvahnen, dass dieselben
neben den bereits angefiihrten Orten auch bei Starzing
nordlich von Neulengbach am rechten Donauufer, dann nordlich
von Klein-Wilfersdorf, Niederhollabrunn, Nieder-
Kreuzstetten, zvvischen Stinkenbrunn, Laa und Haugs-
dorf am linken Donauufer zutage treten.

Der Wiener Sandstein und Mergel vverden nur theihveise
der Eocanformation zugezahlt.

Die Zusammenfassung aller tertiaren Bildungen nach
ihrem geologischen Alter und ohne Rucksichtnahme auf die
Unterabtheilungen ergibt als Endresultat dieses einleitenden
Bildes folgende Gliederung:

A. Neogenformation.
I. Siisswasser- oder Congerienstufe: Belvederesand,

Belvedereschotter, rother Lehrn, Inzersdorfer- oder Congerien-
legel, plattenformige Sandsteingebilde und Siisswasserkalk.

II. Brackische oder sarmatische Stufe: Cerithiensand,
Gerithiensandstein, Cerithienkalk, Hernalser oder brackischer
Tegel. Conglomerat.

III. Marine Stufe: Mariner Sand, mariner Tegel, marines
Strandconglomerat, jiingere Braunkohle, altere Braunkohle
und Leithakalksteine (Celleporen-, Nulliporen- und Amphiste-
ginenkalk).

B. Eocanformation: Schlier, Nummulitenkalk, Mergel
und Wiener Sandstein (zum Theil).
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Zur Beschreibung der einzelnen wichtigeren tertiaren
Gesteine iibergehend, inuss bemerkt werden, dass einige der-
selben, wie z. B. Sand, Tegel, Conglomerat u. s. w. als mine-
ralogisch gleichwertige und gleichartige Objecte beschrieben
werden, obwohl sie verschiedenen Stufen angehoren; denn
nach ihrer ausseren Beschaffenheit und nach ihrer minerali-
schen Zusammensetzung ist es kaum moglich, sie voneinander
zu trennen. Mergel und Wiener Sandstein werden theihveise
auch den secundaren Schichten zugezahlt, weshalb sie spater
beschrieben werden.

1, Belvedereschotter,

Dieser Schotter besteht aus zugerundeten, meist lang-
lichen Gescbieben von weissem Quarz, aber auch von krystal-
linischen Gesteinen, wie Granit, Gneis und Glimmerschiefer,
deren Oberflache durch Eisenoxyde rothbraun oder ziegelroth
gefarbt ist. Er nimmt die obere Lage ein, enthalt bisweilen
grosse Blocke von Urgebirgsgestein, sowie stellenweise unregel-
massige Lagen von braunem Sand. Hie und da ist er auch
zu einem sehr testen und brauchbaren Conglomerat verbunden.
Eine Schichtung ist nicht bemerkbar.

Dieser Schotter bildet das oberste Glied der tertiaren
Formation in einer Machtigkeit von 10 bis 15 m. Tritt er
mit Belvederesand auf, so nimmt er dabei regelmassig die
obere, der Sand die untere Lage ein; er kommt aber in
manchen Gebieten auch selbstandig vor.

Bei Wien treten die Belvedereschotterablagerungen in
mehreren gesonderten Partien auf. Die eine zieht sich von den
der Stadt zunachst gelegenen Anhohen (Belvedere, Staatsbahn,
Sudbahn) gegen den Wiener Berg und erreicht in Laaerberg
die grosste Hohe; die zweite viel kleinere erstreckt sich von
der fruheren Mariahilfer-, Westbahn- und Lerchenfelderlinie
langs der Mariahilferstrasse bis zu den k. k. Stallungen. Eine
bedeutende Ablagerung dieses Schotters ist auch auf den An¬
hohen zwischen der Schwechat und der Fischa, am linken
Donauufer bei Stockerau und langs der Reichsstrasse gegen
Wolkersdorf zu fmden. Auch unter dem Manhartsberge ist er
von grosser Verbreitung und Machtigkeit und selbst im March-
felde nimmt er eine grosse Strecke ein und bildet da gegen
die Donau gekehrte steile, aber nicht hohe Wande, die man
mit dem Worte „Wagram” bezeichnet.

Da diese Geschiebe selbst Poi’phyre und Syenite fuhren,
so mussen sie weit hergekommen sein, vielleicht durch heftige
Fluten von West und Nordwest aus den Gebirgen des Bohmer-
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\valdes. Sie uberschutteten altere Hiigel und Ebenen. Die
Katastrophe, welche diese heftige Bewegung der Gewasser
erzeugte, mag mit der letzten Hebung der Alpen im Zusammen-
hange stehen.

Die Belvederebildungen sind demnach, wie bereits oben
ervvahnt wurde, als Anschwemmungsmaterial keineswegs con-
tinuierliche Decken, sondern sie treten vielmehr in einzelnen
Mulden und Graben langs gewisser Linien gleichsam als Aus-
fullungsgestein flacher Rinnen auf, welche bisweilen noch den
Charakter alter Flussbette tragen.

Eine derartige durch den Belvedereschotter ausgefiillte
Flussrinne erstreckt sich langs der Reichsstrasse zwischen
Stockerau und Kirchberg.*) Diese Art der Ablagerung, sowie
sein Auftreten in den ehemaligen Flusslaufen documentieren
ihn als eine reine Flussbildung der Tertiarformation. Aber
auch seine eigenthumliche, nach der einen Seite hin keilartige
Form beweist entschieden seinen fluviatilen Ursprung; denn
Gesteine, welche am Meeresstrande von Wellen hin und her
bewegt werden, nehmen stets eine ovale oder cylindrische, nie
aber eine zugespitzte Gestalt an.

Eine Folge dieser Ablagerungsweise ist die Erscheinung,
dass man im Gebiete der Belvederebildungen so haufig un-
mittelbar neben Belvederesand und -Schotter den tertiaren
Tegel, der bis zur Oberflache reicht, findet.

Der Belvedereschotter allein wtirde einen sterilen und
unfruchtbaren Boden geben, aber der Umstand, dass er fast
durchgehends von diinnen Losslagen iiberdeckt ist, macht ihn
culturfahig, so dass er fur die meisten Getreidearten, Kar-
toffeln, Gras, Gemtise und bei giinstiger Lage selbst fur den
Weinbau einen brauchbaren Boden abgibt.

Wegen seiner grossen Harte beniitzt man ihn auch zur
Beschotterung und Macadamisierung der Strassen. Zu diesem
Zwecke ist er von vorzuglieher Gtite.

Der zwischen dem Schotter vorkonnnende scharfkantige
Quarzsand von lichtgelber Farbe wird mittels Reiterung ge-
sondert und liefert einen sehr haltbaren Mortelsand. Denselben
gewinnt man in vielen Graben zvvischen Matzleinsdorf und der
alten St. Marxerlinie bei Wien.

2. Sand.

Nach den fruheren Erorterungen unterscheidet man im
Wiener Becken mehrerlei Sande der jiingsten Tertiarformation:

*) Theilweise auch der Unterlauf des Schmidabaches.
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Den Belvederesand,
den sarmatischen oder Cerithiensand und
den marinen Sand.
Dieselben sind ausserlich, d. h. nach der mineralogisehen

Zusammensetzung und der Farbe gewohnlich nicht vonein-
ander zu unterscheiden, denn alle sind mehr oder weniger
feine, gelbliche oder graue, kornige Triimmergebilde. Die Be-
stimmung ihres geologisehen Alters ist vorztiglich durch
Conchylien und andere kleine Organismen. die in den be-
treffenden Schichten enthalten sind, moglich. Eine derartige
Glassificierung lasst sich dann leicht vornehmen, wenn die
Sandlagen wirklich fossilfiihrend sind, was gerade nicht immer,
aber haufig genug der Fali ist.

Der marine Sand kam zuerst zur Ablagerung und bildet
daher die altesten Schichten. Er ist meist von lichtgelber oder
grauer Farbe und nimmt die tiefsten Stellen ein. Man findet
ihn in Hernals, Ottakring, Dornbach, Potzleinsdorf, Gaudern-
dorf, Speising, ferner bei Soos, Enzesfeld, Neudorf a. d. March,
Maissau u. a. Die genannten Grte besitzen Sandgruben, welche
seit Hunderten von Jahren behufs Gewinnung dieses Mortel-
materials erschlossen sind. In den meisten der angefuhrten
Gruben treten Reste verschiedener Meeresthiere auf, welche die
marine Abkunft des Sandes beweisen.

Der sarmatische Sand ist von graugelber Farbung,
besitzt einzelne Gerollagen und bankartige Sandsteinconcre-
tionen von ziemlicher Harte, tritt insbesondere im Wiener
Territorium ausserordentlich machtig auf und liefert haupt-
sachlich das Mortelmaterial fur Wien. Er tritt in den Anhohen
zwischen Heiligenstadt und Dobling, auf der Tiirken-
schanze und der Schmelz sowie langs der Siidbahn von
Hietzing bis Atzgersdorf, wo sich auch die meisten Sand¬
gruben befinden, unmittelbar zutage. Sonst liegt er 10 bis
100 m und noch daruber unter der Susswasserstufe oder den
diluvialen Ablagerungen und ist fur Wien die reichste Wasser-
ftihrende Schichte. Bei Wiesen, sudlich von Wiener-Neustadt,
kommt der sarmatische Sand ebenfalls in so guter Qualitat
vor, dass er als Baumaterial beniitzt wird.

Sovrohl innerhalb der sarmatischen, wie der marinen
Stufe wechselt der wasserundurchlassige Tegel mit wasser-
fuhrenden Sandschichten und Schotterlagen, in \velchen nicht
selten ziemlich harte Sandsteinplatten eingelagert sind. Unter
dem groberen Schotter liegt meist der feine, geschichtete und
wasserfuhrende Sand, welcher unmittelbar auf dem marinen
wasserdichten Tegel lagert. Bei etwaigen Tiefbohrungen behufs
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Wassergewinnung miissen daher oft die harten Sandstein-
platten durchbohrt werden, um in den sandigen oder schotte-
rigen Straten Wasser, welehes meist auf dem undurchlassigen
Tegel lagert, anzufahren.

Dieser mehrfaehe Wechsel der wasserdurchlassigen Sand-
schichten mit dem undurchlassigen Tegel tritt nicht nur im
Bereiche der sarmatischen Ablagerungen auf, sondern auch in
jenen der marinen, in welchen wiederholt schon bei ent-
sprechenden Tiefbohrungen reichliche Wassermengen erschlossen
wurden. Der „Eiserne Brunnen” des Ottakringer Brauhauses
mit 279 m Tiefe reicht bis zum marinen Tegel, dessen Wasser
um mehr als 5° C. die mittlere Jahrestemperatur von Wien
iiberragt; denn das Brunnenwasser zeigt hier in einer Tiefe
von 256 m eine constante Temperatur von 15° C.

Eine andere Tiefbohrung zum Zwecke der Wasser-
erschliessung wurde im Hofe der Hernalser Brauerei, Ortlieb-
gasse 17, im Februar 1898 ausgefuhrt. Nach Dr. G. A. Koch
durchbricht das neueste Hernalser Bohrloch erst eine dimne
alluviale Schichte, dann eine nicht ganz 9 m machtige Lage
von Lossdiluvium und diesem folgen sarmatische und marine
Ablagerungen, in welchen Schichten von Sanden, Gerollen,
festen Sandsteinplatten und ahnlichen Goncretionen mit san¬
digen und plastischen Tegellagen wechseln. Zwischen 13 und
47 m Tiefe wurde eine 34-5m machtige sarmatische Tegel-
schichte durchfahren, auf welche Tegel mit Sandsteinplatten
und Sandstreifen in wiederholtem Wechsel folgten. In 72’25m
Tiefe wurde eine nicht ganz V2 m machtige Sandschichte an-
gefahren, welche als erster reicherer wasserfuhrender Horizont
anzusehen war. Das Bohren wurde fortgesetzt, bis man
endlich in 201 m Tiefe nach Durchfahrung einer Sandschichte
im undurchlassigen Tegel die Bohrung einstellte. Das gehobene
Wasser besitzt eine Temperatur von 12° G. und stammt
der Hauptmasse nach aus den marinen Ablagerungen, in die
es zumeist durch seitliche Infiltrationen vom Rande des
Tertiarbeckens und der nahen Sandsteinzone in die Tiefe
gelangte. Entsprechend der Warmezunahme nach der Tiefe
wurde es auch um 2° G. liber der mittleren Jahrestemperatur
von Wien envarmt und kann somit als schwach thermales
Wasser angesehen werden.

Nach den Mittheilungen G. A. Kochs sank der Wasser-
spiegel nach dreitagigem Pumpen nur 5 m. Bei fortgesetztem
Pumpen trat bald eine Klarung des Wassers bei gleichzeitig
vermehrtem Wasserzufluss ein, der sich in einem Ansteigen
des Wasserspiegels bemerkbar machte. Der Wasserzufluss be-
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tragt binnen ‘24 Stunden 12.000 hi. Nach der genauen che-
mischen Analyse von Prof. Schwackhofer qualificiert sich das
durch Tiefbohrung gewonnene artesische Wasser „fur alle
Zwecke der Brauerei und Malzerei vollstandig”. Dieses massig
harte Wasser eignet sich auch als Trinkwasser vollkommen.
— Diese Bohrerfolge zeigen, dass man auch mitten in einer
Grosstadt anselmliche Wassermengen mit besten Erfolgen er-
schliessen kann.

Der Belvederesand ist an der lichtgelben bis tiefhonig-
geiben Farbe und an dem ausserst zarten, weichen und
glimmerreichen Sediment erkennbar. Er enthalt haufig Mergel-
lagen, Mergelplatten und Sandsteinspharoide mit rothbraun
gefarbten Blattabdriicken. Auch verkieseltes Holz tindet sich in
den Belvederesandschichten.

Die haufigsten Versteinerungen, die er fuhrt, sind Fluss-
muscheln, Gongerien und Melanopsiden.

Seine Verbreitung kommt der des Belvedereschotters
ziemlich gleich. Die ergiebigsten Sandgruben sind am Wiener-
berg.

An einzelnen Stellen, so namentlich bei Kukuberg in
der Nahe des Gentralfriedhofes, ist der Belvederesand in der
Gesammtmachtigkeit zu einem miirben, mehr oder weniger
festen Sandstein, partienweise auch zu Gonglomeraten erhartet
(Fig. 99). Dieses eigenthumliche Auftreten machtiger, fester
GesteinslDanke in der Belvedereschichte ist befremdend und
frappiert den Beobachter, wenn erindenvorherrschendlockeren
Ablagerungen von Schotter und Sand bei Wien feste Sand-
steine und Gonglomerate auftreten sieht. Jedenfalls konnte
dieses feste Gestein nur dadurch entstanden sein, dass das
kohlensaurehaltige Wasser. welches auf dem Wege durch die
Bodenkrume den Kalk aufloste, das feste Bindemittel erzeugte
und den Sand zu Sandstein erhartete. Bei Kukuberg ist der
aus dem Belvederesande gebildete Sandstein theihveise auf
dem Susswasserkalk gelagert und bildet eine verhaltnismassig
machtige Bank.

Auf der Turkenschanze und auch in anderen Sand¬
gruben trifft man hie und da fast schneevveisse Sandschichtem
welche darauf hinweisen, dass gerade im Sande die giinstigsten
Bedingungen zur Reduction des ihn gelb oder braun farbenden
Eisenoxydhydrates gegeben sind, wenn er organische Reste
enthalt; denn da der Sand wasserdurchlassend ist, so ftihren
die Gewasser das reducierte kohlensaure Eisenoxydul leicht
tort. Eine solche Entfarbung, die insbesondere in den tertiaren
Sandbanken der Wiener Umgebung haufig zu beobachten ist,
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scheint iiberall vor sich gegangen zu sein, wo der Sand orga-
nische Theilchen einschliesst. Sind jedoch letztere, z. B. Hnmus-
oder Braunkohlentheilchen in zu grosser Menge vorhanden, so
konnte seine urspriingliche graubraune oder gelbliche Farbung
nicht ganz verschivinden.

Der Entfarbungsprocess selbst entwickelt sich in fol-
gender Weise: Die abgestorbenen Wurzein, Kohlentheilchen,
Humus etc. saugen das durchsickernde Regenwasser ein und
es tritt ein Verwesungsprocess ein, wodurch allerlei Sauren
gebildet werden, welche das Eisen als Oxyd oder Oxydul des
eisenhaltigen Quarzsandes reichlich aufzulosen vermogen, ihn
sornit entfarben. Der Sand wird dadurch so weiss, als wenn
er mit Salzsaure ausgelaugt worden ware. — Diese Entfarbung
zeigt sich auch in den AValdern und auf den Feldern; uberall
findet man unter vermodertem Laube oder dickem Humus
entfarbten Sand.

Da die meist durch Eisenoxydhydrat gefarbten Sandsteine
das Material zu dem tertiaren Sande geliefert haben, so kann
es nicht befremden, ihn in der an vegetabilischen und thie-
rischen Resten iiberreichen tertiaren Formation entfarbt zu
finden.

Sand und Sandsteine konnen somit entweder weiss oder
braun, gelb und rothlich gefarbt sein, je nachdem sie sehr
reich oder sehr arm an organischen Resten sind.

Die eben gekennzeichneten Sandarten stehen mit dem
darunter liegenden Tegel in innigem Zusammenhange; sie
bedeckten ursprtinglich wahrscheinlich die aquivalenten Tegel-
schichten durchgehends, denn uberall ist eine reine
Sandlage iiber dem Tegel zu finden.

Auch enthiilt der Sand dieselben Reste der Meeres-
beivohner, wie die Tegelschieliten, ivelche darunter liegen;
dieser Umstand beweist, dass beide Triimmergesteine gleich-
zeitig gebildet ivurden.

Eine Ausnahme hiervon bildet, wie bereits_ angedeutet
wurde, der Belvederesand, welcher entschieden einer
jiingeren Bildung angehort, als der Tegel derselben Stufe.
Erivahnt sei noch, dass bei anderen Stufen dieses Lagerungs-
verhaltnis durch spatere Fluten und lang andauernde Regen-
giisse vielfach gestort worden ist, indem der Sand \veggetragen
\vurde, weshalb der Tegel rein zutage trat.

Gegen die Mitte des Beckens erhebt sich der Sand nir-
gends zu bedeutenden Flohen; er. folgt der ivellenformigen
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Ablagerung des Tegels als dessen steter Begleiter und erreicht
an den Bandera der Abhange des Wienerwaldes, _ den ehe-
maligen Meeresufern entlang, seine grosste Machtigkeit, wie
dies auch vielfach an den gegemvartigen Meereskusten beob-
achtet werden kann. Wir finden demnach heute bald dimne,
bald machtige Sandbanke, untermengt mit Gonglomerat- und
Gerollschichten vorzuglich an der alten Meereskuste des Wiener
Tertiarmeeres, Avahrend die grossartigen Tegelmassen mehr
gegen die Mitte des Meeresbeckens zur Ablagerung kamen.

Wenn man bei Wien eine Sandgrube aufsucht, so findet
man beinahe stets, dass die aufsteigenden SandAvande aus
verschieden aufeinander folgenden Lagen zusammengesetzt
sind. Man sieht da, Avie die Schichten aus feinem Sand mit
jenen aus grobem Sand und Gerolle Avechsellagern. Woher
nun die Verschiedenheit in einer und derselben Grabe?

Die Erklarung ist folgende. Die Gewasser fiihren bei
trockenem Wetter nur feinen Sand und Schlamm, welche sie
am Grande des Wassers niederfallen lassen; tritt aber nach
starken Regengussen eine Sclnvellung ein, so kann das Wasser
auch groberen Sand und bei sehr heftigen Giissen auch Ge¬
rolle mitreissen und ablagern. Auf diese Art entsteht ein ganzes
System von Schichten aus Avechselnden Materialien. Allerdings
ist die Schichtenbildung nicht immer an den Wechsel in der
Beschaffenheit des niedersinkenden Trtimmergesteines gebunden,
weil auch zeitAveise Unterbrechungen oder Verlangsamung in
der Zufuhr des Materials die Entwicklung der Schichtenbildung
bedingen. Nicht nur die tertiaren, sondern auch die quartaren
Sandlagen sind stets horizontal, Avenn sie nicht spater
durch eine seitliche Verschiebung oder eine sonstige be-
wegende Kraft in eine andere Stellung gebracht AAmrden sind.
Aus dieser natiirlichen Lagerung ist nun zu schliessen, dass
unsere Sandbanke sich nur in einem grosseren Meeresbecken
entAvickeln konnten.

Der Sand ist fur die Vegetation hochst erspriess-
lich. Theils die diinnen Tegellagen dazAvischen, theils eine
oft sehr geringe Bedeckung von Loss erzeugen eine leichte und
fruchtbare Dammerde, die auf das Gedeihen fast aller Cultur-
pflanzen sehr giinstig einAvirkt. Es gibt nur Avenige Gegenden
in Niederosterreich, avo der Sand so tein ist und durch
Bodenfeuchtigkeit so Avenig zusamme*gehalten Avird, dass sich
kein fester Uberzug von Ackererde bilden konnte, um dem
AufAviihlen des Sandes durch Winde vorzubeugen. Solche lose
Sandflachen sieht man im Marchfelde bei Weikendorf. Der
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Boden von einer derartigen Beschaffenheit liesse sich durch
Dungung mit Tegel, Kalk, Gips und selbst mit Loss leicht
verbessern.

Zu allen Bauten ist der Sand ein vorziigliches Bediirfnis.
Weniger gut ist der ganz feine, vortrefflich aber der etwas grobere
eckige Quarzsand zur Mortelbereitung anwendbar. Dieser be-
findet sich stets dort, wo der Sand mit Schotter gemengt oder
auch von demselben iiberlagert ist. Der bessere Sand wird in den
zahlreichen Sand- und Schottei-gruben mittels Reiterung ge-
wonnen. Der eckige Sand ist viel brauchbarer und bindet das
Mauenverk viel besser als der Bach- und Flussand (Alluvial-
sand), der sich aus dem fest gewordenen Mortel leicht heraus-
schalt.

3. Conglomerat und Breccie.

a) Conglomerat.
Die tertiaren Hiigelreihen um das Wiener Becken steigen

nirgends schroff empor, besitzen oft keine jiingere Bedeckung,
zeigen eine grosse Dnregelmassigkeit in ihren Schichten und
eine bedeutende Verschiedenheit und Abwechslung in der Be¬
schaffenheit ihrer Gesteine, welche nirgends in die durch
Auswaschungen entstandenen Thaler eindringen und sich da-
durch als Uferbildungen des Tertiarmeeres erweisen. Wo sich
diese Hugel an das altere Grundgebirge anlehnen, da erscheint
ein aus Trtimmern, Gerolle und Geschiebe zusammengebackenes
Gestein, vvelches man als marines Conglomerat bezeichnet.
Seiner Zusammensetzung nach entspricht dasselbe dem an-
stehenden Gebirge und besteht vorziiglich aus Kalk, Sandstein
und Schiefer, die durch ein kalkiges Bindemittel innig ver-
kittet sind. Die Versteinerungen, wie Korallenstocke, Rohren-
wiirmer, Archemuschel, Thurm- und Kegelschnecken beweisen
den marinen UrsPruno dieses Gesteines. An den Kusten dieses
Binnenmeeres m^^^^en* sich durch die ganze Zeit seines Be-
stehens derartige Absatze gebildet haben, die je nach der
Bewegung oder Ruhe der Gewasser verscliiedenartige Gerolle
lieferten. und wirklich findet man diese Cpnglomerate von
verschiedener Grosse bald mehr, bald vveniger deutlich ge-
schichtet

Wahrend sich aro Grunde dieses Meeres dei legel aus
der Triibe der Gewasser absetzte, hatte bereits der Wellen-
schlao- an der hohen Kiiste die Conglomerate zu bilden
begonnen. Die alteren Schichten dieser Trumrnergesteine, die
Strandconglomerate, fallen demnach in die Zeit der
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marinen Tegelbildung und enthalten Fossilien, die aueh den
vorervvahnten Tegel charakterisieren.

In einem Steinbruche siidlich von Modling durchziehen
dieses Gestein braune Aragonitgange nach allen Richtungen.
E in ahnliches Vorkommen sielit man auch westlich von
Gumpoldskirchen unweit der Pfarrkirche.*) Das Auftreten
des prismatischen Kalkes beweist, dass das Conglomerat hier
vom Meere noch bedeutend iiberdeckt wurde, und dass wahr-
scheinlich warme Quellen der Thermalspalte, die hier vorbei-
zieht, die Bildung des Aragonits veranlassten.

Dieses Gestein bildet selten massige Anhaufungen, sondern
meist dicke Schichten, die an das Gebirge angelehnt sind und
einen sanften Abfall gegen das Becken erzeugen. Die Grosse
der Geschiebe betragt selten mehr als 20 cm im Durchmesser,
die meisten sind faustgross und untermengt mit noch viel
kleineren. An der Oberflache verwittert bald das kalkige
Bindemittel, und auf diese "VVeise iiberschiitten sich die Ab-
hange mit Gerolle.

Die meisten Strandconglomerate treten auf dem
Leithakalke und Tegel auf. So findet man in den Anhohen
bei Wollersdorf das Gonglomerat auf dem Leithakalk, be
Fischau auf dem sarmatischen Tegel gelagert.

Die Gonglomerate von Fischau, Brunn am Steinfeld und
Rohrbach bilden meist machtige und dicke Banke, erscheinen
nirgends von jiingeren Tertiarbildungen iiberdeckt, sondern sie
liegen in den genannten Orten stets unrnittelbar unter dem
lehmigen oder schotterigen Diluvium und sind aller Wahr-
scheinlichkeit nach jtinger als der Leithakalk. Man nennt sie
gemeinlich „das Rohrbacher Conglomerat”.

An den ostlichen Abhangen des Wiener Beckens nament-
lich rings um das Leithagebirge bestehen die Gonglomerate
aus den Bestandtheilen des Grundgebirges (Gneis, Quarz,
Schiefer), welche in Wien haufig unter dem Namen „Leitha-
conglomerat” verwendet vverden.

Die verschiedenfarbigen Gonglomerate von Perchtolds-
dorf und Gumpoldskirchen vverden sogar als Marmorplatten
beniitzt.

Die im Tullnerfelde anstehenden Gonglomerate haben
einen anderen Gharakter. Der sogenannte Buchberg bei
Neulengbach ist aus groben, etvvas geschichteten Conglome-
raten zusammengesetzt, die nebst Wiener Sandstein, auch
Quarz und krystallinische Schiefergesteine enthalten.

*) Auf dem sogenannten Galvarienberge.
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Zwischen den Dorfern Abstetten, Judenau and
Michelhausen im Tullnerfelde erhebt sich ein mit Loss fast
ganz bedeckter Hugel, tiber den die Hauptstrasse nach Linz
fuhrt. Die aufgeschlossenen Steinbriiche fur Strassenbeschotte-
rung zeigen das Innere des Hiigels, welches einer Morane
gleicht, die aus einem unregelmassigen Haufemverke von zu-
sammengekitteten, wenig abgerundeten Stiicken aus Wiener
Sandstein besteht. Nun ist aber in der Nahe weder ein hoher
Berg, noch eine Hochebene, worauf die Gletscher hatten ent-
stehen konnen, auch hat der eben genannte Hugel nicht die
Gestalt einer Morane und ist mit Loss bedeckt; man muss
daher annehmen, dass ein heftiger Wasserschwall, erzeugt
durch das Reissen eines hoher gelegenen Gebirgssees, seine
ganze Dammung aus dem Thale des Grosstullnbaches, woher
das Trummenverk herausgekommen sein musste, hervor-
gedrangt hat.

Aus einer ahnlichen Anhaufung besteht auch im Wiener
Becken der zwischen Bodaun, Perchtoldsdorf und Lie-
sing gelegene sanfte Hiigel, welcher aus mehr abgerundeten
grossen Trummern, von derLiesing durch eine ahnliche Kata-
strophe herausgedrangt, gebildet ist.

Auf dieselbe Art scheint auch der bei Baden gelegene
Eichberg entstanden zu sein.

Beziiglich des Materials des Rohrbacher Conglome-
rates sei noch zu bemerken, dass dasselbe durch ein kry-
stallinisch gewordenes Bindemittel verbunden ist, wahrend die
grosseren Triimmerstucke durch einen kalkigen Sandstein zu-
sammengekittet sind. Die Grundfarbe dieses Gesteines ist
lichtgelb, erhalt aber durch die verschiedenfarbigen Kalke und
durch die bald mehr, bald weniger vorgeschrittene Oxydation
des Eisens ein sehr buntes Aussehen; denn man fmdet in
diesem Gestein, welches bei entsprechender Gonsistenz ein
treffliches Baumaterial ist, oft alle Nuancen von Braun, Gelb
und Roth. In den Hohlungen, Rissen und Spalten, entstanden
durch Auslaugung des kalkigen Bindemittels, fmdet man nicht
selten Ausfiillungen mit Calcitkrystallen oder mit einer un-
krystallinischen rothen Masse. Hierdurch erhalt das Gonglomerat
manchmal ein mandelsteinartiges Aussehen.

Alle diese mehr oder vceniger festen, aus dem losen Gerolle
hervorgegangenen Gonglomerate beweisen, welchen grossen Ein-
fluss auch der chemische Process auf die Veranderungen der
Gesteine auszuuben vermag.

Ausgedehnte Steinbriiche im Rohrbacher Gonglomerate
sind ausser in Brunn, Fischau und Rohrbachauch in der
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Schlucht, welche uber die Hohe in die Neue Welt gegen
Muthmannsdorf fuhrt, angelegt. Stucke, welche hier gebrochen
werden, sind oft mehrere Meter lang und breit. So fanden
z. B. im Palais Liechtenstein in der Alserbachstrasse in Wien
Monolithe von liber 6 m Lange und lm Breite Verivendung.
Bei entsprechender Behandlung nimmt das Rohrbacher Con-
glomerat auch eine schone Politur an.

Bei Baden stehen hohe Wande dieses Gesteines an dem
Eingange in das romantische Helenenthai. Auf dem Anninger
ist eine hochgelegene Mulde damit ausgefullt, die sich fast in
horizontaler Hohe bis zum Eichkogel (Fig. 102) zieht und
gleichsam den hohen Stand der tertiaren Gewasser, welche
durch ihren Wellenschlag die Triimmer abrundeten, anzeigt.
Auch tiefer hinab gegen Gumpoldskirchen sieht man die-
selbe Kiistenbildung sich erstrecken.

Zwischen Brunn und Perchtoldsdorf bilden die Conglo-
merate einen isolierten Hiigel, wahrend sie bei Rodaun und
Kalksburg an das Kalkgebirge angelehnt sind. Kleinere Par-
tien von Gonglomeraten aus Wiener Sandstein trifft man auch
bei Potzleinsdorf und Nussdorf.

Im Innern der Kalk- und Sandsteinzone bedecken einzelne
Partien ahnlicher Gonglomerate altere Gesteine, z. B. bei
Sparbach, zwischen Gaaden und HI. Kreuz und bei Groisbach
sudwestlich von Alland.

b) Breccie.

Eine andere tertiare Gesteinsbildung dieser Ari ist die
Breccie, die nicht aus abgerundeten, sondern aus scharf-
kantigen, eckigen, bald grosseren, bald kleineren Bruehstiicken
von alteren, roth, grau oder weiss gefarbten Kalksteinen zu-
sammengesetzt ist. Nicht selten findet man darin den licht-
grauen krystallinischen Dolomit. In den meisten Fallen ist das
Bindemittel der breccienartigen Triimmergesteine derselben
Art, wie die Gesteinsfragmente, aus denen die Breccie zu-
sammengefugt ist. In den Breccien von Brunn am Stein-
felde und Gainfarn tritt der krystallinisch geivordene
kalkige Kitt als ein reiner weisser Kalkspat auf, wodurch
das Gestein eine besondere Festigkeit erlangt. Diese Breccie
nimmt mitunter eine schone Politur an und gleicht dann,
da einige Bruchstucke fleischroth und dunkel gefarbt sind,
dem frischangeschnittenen und mit Speck durchzogenen
Fleische, weshalb sie nicht selten als „Wurstmarmor” be-
zeichnet wird.
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Die Breccien um das Wiener Becken bilden meist
schrag abfallende Banke und sind nichts anderes als eine
eigenthumliche Ausbildung der tertiaren marinen Ablage-
rungen, ein regeneriertes Trummergebilde des ehemaligen
Meeresstrandes, dessen abweichende petrographische Be-
schaffenheit durch Krafte geologischer Natur herbeigefuhrt
Avurde.

Die niederosterreichische Breccie verwittert leicht und ist
aus diesem Grunde nicht. immer brauehbar. Besonders schon
entwickelt fmdet man sie bei Brunn am Steinfelde und auf
dem Abhange des Hasenberges, wo sie ziemlich hoch
hinaufreicht. An vielen Punkten ist sie aufgeschlossen und
liefert ein Baumaterial von sehr ungleicher Giite. Die Breccie
von Brunn, Gainfarn und Hundsheim findet auch in Wien
Verwendung.

Sovvohl die Gonglomerate wie auch die breccienartigen
Gesteine sind nur stellenweise von der Dammerde entblosst;
ein dem Weinbau zutraglicher Boden bedeckt sie fast allent-
halben. daher sind auch alle nicht zu hoch geiegenen Ab¬
hange langs derSudbahn mit der iippigsten Weincultur bedeckt.

Fiir das Bauvvesen sind diese machtigen Ablagerungen
von besonderer Wichtigkeit, weil ihre Schichtung zulasst, dass
sowohl dicke Platten, als auch vortreffliche Quaderst.eine
daraus gebrochen, allerlei Werkstein'e angefertigt, die unregel-
massigen Stričke aber zu gevvohnlichen Bau- und Grundsteinen
verwendet werden konnen. Das verschiedenfarbige Conglomerat
von Perchtoldsdorf und Gumpoldskircken Avird infolge
seiner besonderen Dichte sehr geschatzt. Auch zu Stiegen-
pfeilern, Tragern u. dgl. rverden Gonglomerate und Breccien
niederosterreichischer Provenienz benutzt. Der sogenannte
„Pranger” auf dem Marktplatze zu Gumpoldskirchen ist aus
dem Leithakalkconglomerate.

4. Sandsteinkrystalle.

Sehr bemerkensAverte Gebilde in dem marinen und
sarmatischen Sande sind die Sandsteinbanke und Sandstein-
krystalle.

Eine reiche Entrvicklung der Sandsteinbanke trifft man
bei Atzgersdorf, avo ein kalkiges Cement den sarmatischen
Sand zu einem festen Gestein^) das in Wien vielfach als
Baumaterial benutzt AArird, verbindet.

*) Ein gelber Quarzsand mit Gerithium pictum und C. rubiginosum
zu Sandstein verkittet, Avelcher hie und da selbstandig auftritt (siehe
Cerithienkalk).
Petkovšek, Erdgeschichte Niederosteri*eichs. 13
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Ahnliche Sandsteinbanke findet man auch auf' der
Tiirkenschanze als Einlagerungen in dem sarmatischen Sande.
Ihre Machtigkeit ist sehr ungleich; sie sinkt nie unter 2 cm,
erreicht aber nicht selten 1 m. Die Sandsteinschichten konnten
auch hier nur infolge des Vorhandenseins von Kalk, welcher
cementartig den Sand bindet, entstanden sein. Das Sandstein-
material ist oft sehr hart und wird gleichfalls fur Bauzwecke
benutzt.

Geologisch interessanter sind jedoch die gleichfalls
im tertiaren Sande vorkommenden Sandsteinkrystalle
(krystallisierter Sandstein), welche in einigen Sandgruben bei
Sievering, Grinzing und Gersthof auftreten, wo sie mehr
oder weniger gut ausgebildet dem Sande eingelagert gefunden
\verden. tVahrend die Sandsteinkrystalle von Sievering und
Grinzing in dem marinen Sande auftreten, gehoren die von
Gersthof der sarmatischen Stufe an.

Schon vor vielen Jahren*) fand man in einer Sandgrube
hinter der alten Kirche in Sievering eine kleine Hohle, deren
Liegendes in den grimlich-grauen, losen oder etwas gebundenen
Lagen harte, oft kugelformige oder knollige Sandsteingebilde
mit einer eigenthumlichen Krystallisation an der Oberseite
enthielt. Dass das Material der krystallisierten Sandsteine von
Sievering marinen Ursprunges ist, bezeugen die darin vor¬
kommenden Pecten, Ostrea, Gardium und andere ahnliche
Conchylien. In den Gersthofer Gruben dagegen spricht die
gefundene Ostrea sarmatica fur den sarmatischen Charakter
des Materials.

Die Krystalle selbst sind ohne jedwede Gesetzmassigkeit
zu eigenthumlichen Krystallstocken gruppiert. Letztere sind
oft aus mehr als 100 Krystallen zusammengefugt und tragen
nur an der Oberseite Krystallindividuen, die sicli mit ihren
Ecken, Kanten und Flachen gegenseitig bertihren. Die Krystalle
hangen manchmal so innig zusammen, dass eine bedeutende
mechanische Kraft erforderlich ist, um sie voneinander zu
trennen. Die Krystallentwicklung ist oft eine sehr vollkommene,
die Rhomboeder sind scharfkantig, meist frei ausgebildet und
nur selten findet man Gruppen, die aus \venigen Individuen
bestehen. An einigen mit Vorsicht ausgegrabenen Stocken
sieht man, wie ein Krystall die Unterlage eines zweiten, dieser
eines dritten u. s. w. bildet, \vodurch das ganze EIaufwerk ein
eigenthumliches Geprage erhalt. Die auf diese Art gebildeten

"p Auf die Sandsteinkrystalle von Sievering machte zuerst Dr. A.
Brežina durch eine Notiz im Jahrbuche der k. k. geologischen Reichs-
anstalt vom Jahre 1871 aufmerksam.
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Gruppenreihen schliessen oft bedeutende Hohlraume ein, die
stets mit einem sehr feinen, losen Sande ausgefullt sind. Die
an der Seite des Stockes oder am Ende einer Gruppenreihe
sitzenden Mineralindividuen gelangten zur schonsten und voll-
kommensten Entwicklung. Einzelne Krystalle stehen manchmal
auf rundlichen, korallenartigen Stengeln. Merkwiirdig ist auch
der Umstand, dass die Krystalle desselben Stockes in ihrer
Grosse so ziemlich ubereinstimmen, was bei den Calcit-
Rhomboedern nur selten der Fali ist. An der Basis des
Stockes aber fliessen die Individuen nach und nach so in-
einander, dass sie nicht mehr voneinander zu unterscheiden
sind: sie gehen in knollige Gebilde uber.

Die Sandsteinkrystalle enthalten etwa 54 bis 60%
Quarzsand, sind scharfkantig, ihre Flachen eben, weisslich-grau,
selten braun (durch Eisenoxydhydrat) und zeigen die am
Galcit haufig vorkommende Krystallgestalt eines Pibomboeders.
Die Lagerung der Quarzkorner im Kalke ist eine regellose.
Sie zeigen bei naherer Untersuchung eine abgerundete Ober-
flache und sind von gleicher Grosse. Die Kalkmasse ist wenig
oder gar nicht durchscheinend. Die Spaltungsflachen sind
stets eben und zeigen einen schimmernden Glanz.

Was nun die Bildungsart dieser mineralischen Gebilde
betrifft, so halt Dr. A. Brežina zwei Falle fur moglieh. Es
konnte entweder in die fertiggebildeten und bereits trocken
gelegten horizontalen oder auch etwas geneigten Sandschichten
Wasser eingedrungen sein, welches je nach der geringeren
oder grosseren Geschwindigkeit beirn Durchsickern grossere
oder kleinere Krystalle abgesetzt hat. Es ist aber auch der
Fali moglieh, dass das eingedrungene \Vasser erst in den
vorhandenen Schichten das Material (Quarz und Kalk) zur
Krystallbildung vorgefunden und aufgenommen hat.

Die Krystalle enthalten einen sehr bedeutenden Procent-
satz — 40 bis 46% — an kohlensaurem Kalk, welcher
nur durch Wasser an den Ort gebracht werden konnte, wo
wir heute die Krystalle fmden. Da das Kalkmaterial nicht
immer vollkommen rein, sondern durch Eisenverbindungen
manchmal, jedoch selten, etwas gelblich oder braunlich gefarbt
ist, so zeigen die Ivrystalle nicht immer die Farbe des reinen
Kalkspates. — Die hier beschriebenen Krystalle gehoren der
marinen Stufe an.

Dr. Fritz Benverth beschreibt in den Annalen des k. k.
naturhistorischen Hofmuseums ein Vorkommen ,.krystallisierten
Sandsteines” der sarmatischen Stufe. Aus der Benverth-
schenNotiz geht hei'vor, dass dieSandgteinkrystalle in dem sarma-

13 *
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tischen Sand von Gersthof' durchwegs bankartige Absonde-
rungen bilden, deren Machtigkeit ungefahr zwischen 3 bis 8 cm
schwankt. Auch hier sind die Sandsteingebilde fast immer
nur auf einer Fliiche auskrystallisiert und wenn sich die
krystallinischen Bildungen auf der Gegenflache zeigen, so sind
dieselben immer in einer sehr verkummerten Form entwickelt.
Die Krystalle von Gersthof liegen in ganz loser Beruhrung
nebeneinander und bilden ein sehr gebrechliches ,,Krystall-
haufvverk’’, wahrend jene der marinen Stufe vielfache Uber-
lagerungen, astige Aus\viichse und feste Krystallgeruste von
drusigem Charakter zeigen.

Eine zweite Varietat, welche Fr. Bervverth in der oben
citierten Notiz beschreibt. zeigt einen gelblich-grauen Farbton
und ist vorzuglich durch kugelige Gruppenbildung und Um-
schliessung zahlreicher kleiner Gerolle des Wiener Sandsteines
ausgezeichnet. Einzelne ausgebildete Krystalle wurden nicht
beobachtet. „Von einzelnen nur aus wenigen Individuen
bestehenden Gruppen abgesehen, vereinigen sich. viele Krystalle
zu Gruppen, an denen die Krystallspitzen ungefahr bis zu
einem Drittel der Grosse des Einze]krystalles frei ausgebildet
sind. Durch das Neben- und Ubereinanderlagern dieser
Krystaligruppen erhalten diese Platten ein echt blumenkohl-
artiges Aussehen.”

In einem ausgebildeten Rhomboeder der drusigen Varietat
fand Benverth 41 -38% loslicher und 58*61 0/0 unloslicher Be-
standtheile; so ziemlich dasselbe Mengenverhaltnis bestimmte
er auch in der kugeligen Varietat. Es ergibt sich das Mischungs-
verhaltnis des Quarzes zu Galcit wie 3: 2 .

5. Tegel (Lehm).

Um einen richtigen Einblick in die Natur dieses im
IViener Becken so ausgebreiteten Triimmergesteines zu er-
langen, gentigt eine blosse ausserliche Betrachtung seines
Auftretens und seiner Eigenschaften nicht. sondern es ist
nothwendig, seine Entstehung und allmahliche Umvvandlung
vom Muttergestein bis zum gegemvartigen Bestande und nicht
minder seine vielseitige Vervvendung zu verfolgen. Seine Ab-
stammung und allmahliche Bildung zeigen, dass er in analoger
VVeise, wie der Wiener Sandstein, dessen Genesis in einem
spateren Bilde eingehend besprochen wird, durch mechanische
und chemische Eimvirkungen aller Witterungspotenzen als
Endresultat eines complicierten Venvitterungsprocesses aus den
feldspatfuhrenden Gesteinen hervorgieng.



197

Sein Vorkommen ist meist an beckeriartige und mulden-
formige Vertiefungen gebunden und stellt im feuchten Zustande
plastische Massen dar, die zur Fabrication von Ziegeln, Thon-
waren u. s. w. in einem so hohen Grade Vervvendung fmden, dass
die Ausnutzung dieses Gesteines zu einem seibstandigen Gross-
gewerbe herangewachsen ist. Zahlreiche Ziegeleien entstanden
dort, wo sich passendes Material bot, namentlich aber in der
Nlihe aufbliihender Stadte. In der Wiener Umgebung gewinnt
man brauchbaren Tegel in allen drei Stufen der Tertiar-
formation und zwar:

Den marinen Tegel in Baden, Voslau, Wollersdorf und
Grinzing;

den sarmatischen in Hernals, Ottakring, Breitensee,
Maxing bei Schonbrunn, Nussdorf und Thallern an der Donau;

den Siisswasser- oder Congerientegel in Inzersdorf
Laaerberg, Leopoldsdorf, Biedermannsdorf, Guntramsdorf
Vosendorf, Erlaa, Schellenhof und Brunn ain Gebirge.

Der Tegel aller drei Stufen ist ein erdiges, mildes, zer-
reibliches, im feuchten Zustande plastisches Venvitterungs-
gestein der thon-, kiesel- und kalkerdehaltigen Mineralien
Kali-, Natron-, Kalkfeldspate) und enthalt daher als wesent-
liche Bestandtheile Kieselsaure, Thonerde, Kalk, Eisenoxyd
und Alkalien. Der Wiener Tegel hat nach Freiherr v. Somma-
ruga folgende Zusammensetzung:

Diese chemische Analyse zeigt, dass die Tegel der drei
Formationsstufen beztiglich der qualitativen Zusammensetzung
einander sehr ahnlich sind.
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Wahrend die meisten der verbreitetsten krjstallinischen
Gesteine vorwaltend Kali enthalten, somit deren Zersetzungs-
producte dasselbe chemische Verhaltnis zeigen mussen. hat
man es beim Wiener Tegel aller drei Stufen mit den Uber-
resten eines natronhaltigen Minerals zu thun. Es deutet dies
auf einen Natronfeldspat (Oligoklas, Albit), oder auf einen
an Natron reichen Glimmer hin.

Der Aron fremden Beimengungen freie Tegel ist weiss und
nimmt nur im ganz trockenen Zustande eine lichtgraue Far-
bung an; dagegen ist der Tegel des Wiener Beckens in allen
drei Stufen blaulich oder griinlich-grau, weil er stets feine
Glimmerblattchen mit etvvas Quarzsand, 4 bis 6% kohlen-
sauren Kalk, Eisenverbindungen und manehmal auch etwas
Eisenkies und Gips*) fuhrt.

In den zutage stehenden Tegelschichten hat man Gips-
krystalle bis zur Grosse von einigen Centimetern und bei Hetzen-
dorf sogar Colestin gefunden.

Diese fremden Beimengungen, zumal die organischen
Kalkfragmente, beeinflussen bei grosserer Menge die Gute und
Brauchbarkeit des Tegels in hohem Grade.

Reiner Tegel gibt einen zahen, sehr bildsamen Teig und
Avird schon bei kleinen Regengiissen wasserhart, d. h. er bekommt
an der Oberflache eine teigartige Rinde, die das Eindringen
des Wassers verhindert. Bei anhaltendem Regen aber wird er
schlammig, lasst das Wasser nur schwer Avieder verdunsten
und bleibt lange nass und kalt. Diese Eigenschaften verliert
er aber, je mehr der Kalk- und Kieselgehalt (Sand) im Ver-
haltnisse zur Thonerde Avachst. Durch Zusatz von Sand wird
dalier der fette Lehm mager, weniger plastisch, troeknet
schneller und behalt die ihm gegebene Form; der sehr fette
troeknet schwer, schwindet dabei sehr stark, verzieht sich und
reisst. Durch den Eisen- und Mangangehalt sowie durch kalkige
Thierreste wird seine Schmelzbarkeit befordert; ein Gemisch
von 1 Theile Kalk, 1 Theile Thonerde und 3 Theilen Kiesel-
saure ist am leichtesten schmelzbar.

Einige Schichten, Muscheltegel, enthalten zu viel Muschel-
schalen, weshalb sie zur Ziegelbereitung unbrauchbar sind.
Aus demselben Grande ist auch der in Niederosterreich massen-
haft vorkommende kalkreiche Loss zur Erzeugung von guten
Ziegeln nicht geeignet und wird zu diesem Zwecke ausnahms-
Aveise nur dort benutzt, wo die Lossschichten auch thonige
ZAvischenlagen enthalten. Durch eine sehr starke Erhitzung

*) Eisenkies und Gips bilden sicli im Tegel selbst durch die chemische
Verbindung des S03 mit Eisenoxyd, beziehungsweise mit Kalkerde.
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kann auch ein kalkreicher Tegel beniitzt vrerden, weil die hohe
Temperatur den kohlensauren Kalk derartig chemisch ver-
andert, dass kein gebrannter Kalk entstebt, und Kalkgehalt
wird unschadlich. Bei niederer Temperatur hingegen findet
dieser chemische Einfluss nicht statt, weshalb das im Lehm
enthaltene Galciumoxyd beim Feuchtwerden in das Calcium-
hydroxyd iibergeht, wie die nachstehende Formel zeigt, und
der Ziegelstein zerfallt: Ga O -j- IL O = Ca (OH)2 .

Gips ist in den niederosterreichischen Lehmarten, wie
wir oben gesehen haben, in einer sehr geringen Menge vor-
handen.

Aber auch dieser zufallige Bestandtheil, und mag er
in einer noch so kleinen Menge darin vorkommen, wirkt be-
eintrachtigend auf die Ziegelerzeugung, weil der Gips beim
Brennen sein Krystallwasser verliert, sich spater allmahlich
wieder loscht, d. h. AVasser aufnimint, wodurch der Ziegelstein
zerspringt.

Die oberen Tegelschichten zeigen durchgehends eine
durch Eisenoxydhydrat hervorgebrachte gelbliche Farbung,
dagegen die tieferen, wo eine hohere Oxydation nicht statt-
finden und daher sich nur Eisenoxydul bilden konnte, eine
blauliche. Aus diesem Grunde wird der eisenarme Lehm bei
einer hohen Temperatur gelblich, der eisenreiche rothlich.

Die Versehiedenheit der Farbe einer und derselben Tegel-
masse wird also durch die rnehr oder weniger tief einge-
drungene Oxydation, keinesfalls aber durch das Alter der Ab-
lagerung erzeugt und zwar ist die Farbe umso lichter (gelb
oder braun), je mehr die zuganglichen Tegelschichten den
ausseren Einflussen ausgesetzt sincl.

Aber auch der 20 bis 25 m tief liegende Tegel bleibt
gelb, weil in grossen Tiefen keine oder nur eine sehr geringe
Oxydation vorhanden ist. So sind z. B. in Inzersdorf und auf
dem Laaerberge die untersten Schichten gelb und werden
wegen ihrer Vorzuglichkeit fur lichtgelbe feinere Ziegehvaren
verwendet.

Der Eisengehalt ist der Ziegelfabrication nicht hinderlich,
wie die fruher genannten Beimengungen, sondern fordert sogar
dieselbe, indem er den Kalkgehalt verschlackt und dadurch
die Festigkeit der Steine sehr erhoht. Das Feuer farbt die
eisenarmen Ziegel hellroth, die eisenreichen dunkelroth.

In den tieferen Schichten des Tegels zeigt der Gips den
Einfluss einer reducierenden Kraft, was die Bildung von
Schrvefelkiesen, die sich in manchen Schichten des tertiaren
Tegels vorfinden, beweist.
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Auch der Schwefelkies wird beim Brennen zersetzt,
und die frei werdende schwefelige Saure gibt danil zur Bil-
dung der sogenannten Mauersalze Veranlassung, die nach und
nach auswittern und die Mauer zerstoren. Die Maurer be-
zeiehnen diesen chemisehen Process mit dem Worte „Mauer-
frass”, der in Wien und in der Umgebung oft beobachtet
werden kann.

Der reine oder wenig Sand fuhrende Tegel wird vom
Wasser nicht leicht aufgeweicht, ist daher wasserdicht und
bildet in unserem Gebiete die sogenannten wasserdichten
Schichten. Jede Wassermenge namlich, die dem Boden zu-
gefiihrt wird, sickert nur bis zur Tegellage durch und fliesst
auf einer geneigten Oberflache des Lehmes im Sinne der
Neigung ab, um sich auf der tiefsten Lage mit anderen Zu-
fliissen in einem muldenformigen Reservoir gleichsam zu ver-
einigen.

Auf diese Art entstehen unterirdische Wasserlaufe, die fur
die Anlegung von artesischen und anderen Brunnen von ausser-
ordentlicher Wichtigkeit sind.

Wird nun eine solche muldenformige Vertiefung, welche
nach oben mit wasserdurchlassenden Schichten ausgefullt ist,
durchbohrt, so dringt der Wasserstrahl umso hoher empor,
je hoher die Einsickerungsstelle liber j enem Punkte liegt, wo
die Schichte von dem Bohrloche getroffen wurde. In der Regel
ist aber die Druckkraft nicht ausreichend, um das Wasser liber
die Mundung des Bohrioches zu heben. Man setzt dann Saug-
pumpen an, um die Steigkraft zu erhohen.

Die Tegelschichten, die wahrscheinlich den Unter-
grund des ganzen Wiener Beckens als tiefstes Glied der
heterogensten Ablagerungen bilden und nur am Rande, be-
sonders bei Baden und Voslau zutage treten, zeigen in ihren
naturlichen (ursprunglichen) Ablagerungen eine regelmassige
Streifung und wechseln in Lagen von verschiedener Machtig-
keit mit wasserfiihrendem Quarzsand und Gerolle ab. Das von
der Oberflache durch die wasserdurchlassenden Schichten
einsickernde Regemvasser sammelt sich aus cliesem Grande
nicht nur an der Oberflache der Mulde, sondern auch
in jenem Sande, welcher zwischen den Tegelschichten
eingelagert ist. Dieses Wasser ist dann von zwei wasser-
dichten Tegeldecken eingeschlossen und kann nicht an die
Oberflache abfliessen. Wird aber die obere Tegeldecke durch¬
bohrt, so steigt es nun nach dem Communicationsgesetze
empor. Durch solche ktinstlich erbohrte Quellen legte man in
den hoher gelegenen Bezirken Wiens vor der Einleitung des
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Hochquellenwassers die sogenannten Tegelbrunnen an, die
mitunter ein recht gutes Wasser fiihrten. Heute stehen aller-
dings die meisten derartigen Brunnen ausser Gebrauch und
man beniitzt nicht mehr ihr Trinkwašser; hie und da schopft
man aus ihnen das Nutzwasser.

Die Tiefe, bis zu ivelcher der Wiener Tegel reicht, ist noch
nicht erscblossen. Die zwei tiefsten artesischen Brunnen, der
eine am Getreidemarkt mit 180 m, der andere am Siidbahn-
hofe mit 200 m, haben die Machtigkeit des Tegels noch nicht
durchsunken.

Die Schichtenfolge in den Bohrlochern und ihre Details sind
durchTiefbohrungengenaubekanntgeworden; dieselben deuten
auf eine sich mehreremale wiederholende Wasserkatastrophe
hin, wodurch Gerolle und Sand aus der nahen Umgebung
zwischen den machtigen Tegelschichten abgelagert wurde. Die
Machtigkeit einer Tegellage mag wohl mit der kurzeren oder
langeren Ruhe der in das Becken einstromenden Gewasser im
Zusammenhange stehen, woraus sich auch erklaren lasst,
warum nicht nur der Tegel-, sondern auch der Geroll- und
Sandabsatz ungleichformig erfolgte und insbesondere die
Sandleisten nur partielle und nicht zusammenhangende Partien
bildeten.

Sehr deutlich lasst sich diese Ubereinanderlagerung der
Tegel-, Sand- und Gerollschichten an den durch die Donau
erzeugten Abstiirzen zwischen Fischamend und Deutsch-
Altenburg, etwa bei Regelsbrunn, beobachten, wo nach einer
dunnen Loss- und einer machtigen Schotterschichte regel-
massig Tegel- und Sandlagen aufeinander folgen.

Aus der Art und Weise, wie der Tegel im Wiener Becken
abgelagert wurde, geht hervor, dass er nirgends vollkommen
horizontal, sondern in etwas geneigten, stellemveise sogar in
sehr steilen Lagen erscheint. Am hochsten erhebt er sich in
der Hugelreihe vom Wiener- und Laaerberg an bis zu den
HamburgerBergen undsteigt auf dem Laaerberg bis zu einerHohe
von mindestens 230 m an. Diese Tegelhugelreihe bildet gleich-
sam einen Danim, welcher der Langenerstreckung des Beckens
in die Quere lauft. Ein derartiger Danim mitten in einer
Tiefebene konnte nur entiveder durch eine Hebung oder durch
Stromungen der Gewasser entstanden sein; letztere Ansicht
wird hier als die wahrscheinlichere angenommen, zumal eine
Storung der Schichten in der Richtung der Hugelreihe nicht
bemerkbar ist.

Diese ungeheure Schlammanhaufung, wodurch der Meeres-
grund zu einem niederen Hiigelland geivorden ist, konnten nur
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Gewasser, welche von Westen aus dem Donau- und von
Norden aus dem Marchgebiete kamen, verursachen. Auch der
Umstand, dass sich die Tegelschichten im Laaerberg am mach-
tigsten anhaufen, gegen die Peripherie hin aber iminer
schmaler werden und, wie der Bergmann sagt, sich auskeilen.
spricht fur die Ablagerung aus den gewaltigen von West und
Nord kommen d en Gewassern.

Ahnliche Tegellagen sind auch jene, velche den Thal-
grunden des Wienerwaldes folgen. Dieser Tegel ist blau,
etwas sandig und fuhrt keine Versteinerungen. In den grossen
Ausweitungen der Thaler ist er unstreitig ebenso und gleich-
zeitig, wie im grossen Becken, durch Absetzung der Trflbe
aus den Gebirgsseen entstanden und hat damit tiefe Mulden
und Thaler ausgefullt.

Gharakteristisch ist dieser Tegel noch dadurch, dass er
etwas mehr Gips und Sand enthalt als jener des Beckens; zur
Ziegelbereitung und zur Erzeugung von Thomvaren ist er
nicht besonders tauglich.

Der Tegel bildet, wenn er bis zur Oberflache reicht,
eine schwere, fette Dammerde, die ausgetrocknet sehr
hart wird und in diesem Zustande fur die angebauten Pflanzen.
zumal fur ihre erste Entwicklung, nicht taugt. Dafiir ist er
da, wo er langere Zeit zutage steht, stets sehr sandig, weil
die feinen thonigen Theilchen durch den Witterungswechsel
zersetzt und vom Regenwasser fortgefiihrt Averden. Er hat
ferner die Fahigkeit, das Wasser anzuziehen und festzuhalten,
und bildet somit den offenbaren Gegensatz zum Sande, der
sich in der Sonne leicht erhitzt, die aufgenommene Warme
rasch abgibt und auf diese Art der zu grossen Feuchtigkeit
entgegen Avirkt. Die Vermischung beider ist daher fur den
LandAvirt von hochster Wichtigkeit. Aus diesem Grunde bedarf
der harte und feuchte Tegelboden der Beimischung des
Sandes, und der lockere und trockene Sandboden der Bei¬
mischung des Tegels.

Wenn der Sand einen losen, der Tegel einen strengen
Charakter besitzt, so kann man dem Gemenge beider den der
Milde beilegen. Eine richtige Mischung beider Venvitterungs-
producte versohnt die feindlichen Naturen durch ihr milderes
Wesen, gibt jedem, Avas ihm fehlt, und ist Avegen dieser aus-
gleichenden Eigenschaft unter den Bodenarten der eigentliche
Liebling des Landmannes, Avelcher von ihm sagen kann:
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Nicht zu kalt und nicht zu warm,
nicht zu reich und nicht zu arm,
nicht zu trocken, nicht zu feucht,
nicht zu schwer und nicht zu leieht,
keines Herr und keines Knecht,
kurz gesagt: gerade recht.

Ein derartiger Boden ist zur Bildung der Dammerde sehr
geeignet, der keimenden Vegetation sehr zutraglich und vvegen
seiner Lockerheit der geeignetste Grund fur Korn und Weizen.
Ist er mit Kalk vermischt und mit einem guten Untergrund
versehen, so gedeihen darauf vorziiglich Raps, Bohnen, Wicken,
Erbsen, Kleearten, Gerste und viele Handelsgewachse. Der
nicht besonders sandige Tegelboden ist die eigentliche Domane
des Weizens und des Hafers. Den Kartoffeln, wie auch der
Rebe ist der Tegelgrund nie zutraglich. Den Waldbestanden
aber gibt er eine iippige Vegetation und ist vorzuglich der
Kiefer, Birke, Ulme, Pappel, Eiche, wie auch allen Weiden-
arten forderlich. — Der hohe Alkaligehalt und die nach-
iveisbaren Spuren von Phosphorsaure bedingen die Frucht-
barkeit des Tegelgrundes. Eine betrachtliche Menge dieser
Stoffe ist fur das Gedeihen von Gerealien von Wichtigkeit.

Die Venvendung des Tegels zur Ziegelbereitung ist all-
gemein bekannt; die Zalil und Grosse der Ziegeleien in und
um Wien lassen auf lebhaften Bedarf schliessen. Aus der
Inzersdorfer Ziegelbrennerei allein gehen alljahrlich Millionen
von Ziegeln hervor, ivelche den grosseren Theil des Bau-
materials fur die Vergrosserung Wiens geliefert haben.

6. Plattenfdrmige Sandsteingebilde und Septarien.

Zwischen dem Tegel und der Ackererde liegen oft tegelige
Schichten, in tvelchen mehrere Centimeter dicke Steinplatten,
Schlier genannt, zu fmden sind. Es sind das petrefactenarme
Sandsteine spaterer Bildungen, welche durch Verkittung des
Sandes mittelst kohlensauren Kalkes entstanden sind. Sie sind
innig mit Thon vermengt und manchmal so hart, dass sie als
Bruchstein Venvendung fmden.

Man trifft dieses aus sandigem Mergel bestehende Gestein
mit Fischschuppen besonders im Tullner und im oberoster-
reichischen Donaubecken, z. B. bei Herzogenburg, beim
St. Poltner Eisenbahneinschnitt und bei Wilhelmsburg als
eociine Gebilde entwickelt.
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Neben dem plattenformigen Schlier fmdet man im Tegel
Massen von kugeliger, linsenformiger oder knolliger Gestalt,
die ihr Entstehen der Zusammenziehung einer im Tegel ent-
haltenen fremden Mineralsubstanz um einen Mittelpunkt ver-
danken. Zu diesen Erscheinungen gehoren Septarien oder
Mergelknollen, die im Inneren von zahlreichen feinen Calcit-
drusen uberzogen sind. Wiederholt fand man auf diesen Kalk-
drusen Golestinkrystalle sitzen, z. B. in Hetzendorf.

Das Netzwerk von Querspriingen an der Durchschnitts-
flache eines Septariums entstand durch die innere Zusammen¬
ziehung der Masse nach der Erhartung der ausseren Kruste.

Eine eigenthiimliche Erscheinung ist auch das V o r-
kommen weisser, pulveriger Kalkmassen in gewissen
Tegelschichten, die in verschiedenen Formen auftreten, und
zwar entweder als weisses Pulver, welches dem Tegel, in be-
stimmten Lagen und Streifen angeordnet, beigemengt ist oder
als rundliche Klumpen von Nuss- bis Faustgrosse. Hie und
da trifft man auch unregelmassig verzerrte Nester aus zerrie-
benem Kalk. In manchen Fallen flndet man im Inneren eines
solchen kreidigen Klumpens noch den harten Rest einer Sep-
tarie. Diese Funde scheinen darauf hinzuweisen, dass die
kreidigen Massen in irgend einer Beziehung zu den gewohn-
lichen Septarien stunden.

Die pulverigen Kalkmassen trifft man niemals in den
normalen Ablagerungen, sondern ausschliesslich in verscho-
benen Terrainmassen, hier aber fast regelmtissig. Theodor
Fuchs*) erklart daher, dass dieses eigenthiimliche Vorkommen
kreidiger Kalkmassen mit der allgemeinen Erscheinung der
Terrainbewegung, v/elche einzig und allein durch die Wirkung
der Schwerkraft bedingt wird, in irgend einem ursachlichen
Zusammenhang stehen miisse. Seine Ansicht fand er umso-
mehr bestatigt, als er Tegel mit Septarien durch Terrain-
verschiebungen gestort fand, worin die Septarien allmahlich
von aussen nach innen in ein weisses, kreidiges Pulver ver-
wandelt und schliesslich als solches vollstandig in der Tegel-
masse vertheilt wurden.

Da nun solche Erscheinungen an mehreren Punkten
wiederholt vorgefundenAvurden, so unterliegt es keinem Zweifel,
dass die in Rede stehenden Kalkmassen, die sich fast regel-
massig in verschobenen Tegelmassen vorfinden, durch eine
mechanische Zermalmung von gewohnlichen Septarien hervor-
gebracht wurden.

*) Uber eigenthtimlicbe Storungen in den Tertiarbildungen des Wiener
Beckens etc. Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, 22. Bd.
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7. Siissv/asserkalk.

In weit geringerer Verbreitung treten jene Gesteine auf,
welche sich als chemischer Absatz im Wasser gebildet haben.
Der Kalktuff, der vom kohlensaurehaltigen Wasser abgesetzt
wird, ist bereits besprochen worden. Eine ahnliche Bildung,
d. h. ein Product der chemischen Thiitigkeit der Wasser ist
auch der Siisswasserkalk der Diluvial- und Tertiarformation.
In mineralischer Beziehung ist der diluviale Susswasserkalk
dem tertiaren vollkommen gleich; sein Alter lasst sich daher
nur nach den Fossilien, die darin enthalten sind, richtig be-
stimmen.

Der Shsswasserkalk unseres Gebietes ist ein dichter, mehr
oder weniger fester, oft leicht zerreiblicher, unrein weisser
oder gelblicher Kalk mit Siisswasserconchylien, welcher sich
in den vorweltlichen Siissvvassertumpeln abgesetzt hat.

Er ist meist von geringer Harte, erdigem Bruch und nicht
nur durch Susswasser-, sondern auch durch Landschnecken,
wie auch durch Thonerde- und Eisengehalt ausgezeichnet.
Nur selten ist er von der Kieselsaure durchdrungen; enthalt
er aber letztere, so ist er dann, wie dies die Kalke vom
Eichkogel bei Modling es bezeugen, sehr zahe, hart und
von gelblich-grauer Farbe.

Dieses nicht sehr haufige Kalkgebilde bildet in der Um-
gebung Wiens nur kleine Partien und tritt an der Spitze des
Eichkogels bei Modling am machtigsten auf und zvvar eine
1 /2 Stunde siidlich von der genannten Ortschaft, wo er den
kegelformigen Gipfel in mehr als 30 m Machtigkeit allein bildet.
Der fast gleichmassig nach Nord, Ost und Siid abfallende,
etwa 363 m hohe Eichkogel ist vollstandig cultivirt, und es
bedecken ihn Wiesen, Felder und Weingarten. Das Kalkmaterial
selbst ist theils deutlich geschichtet, theils massig, an manchen
Punkten auffallend venvittert und wird daher nach oben hin
immer mehr thonig. Den Untergrund (Fig. 102) dieser relativ
grossartigen Susswasserkalkablagerung bilden. von unten nach
oben der Reihe nach, der Dolomit und Alpenkalk, der Leitha-
kalk und das Leithaconglomerat, der Gerithienkalk, der Sand
und Tegel und der Susswasserkalk. Die Susswasserkalkabla-
gerung erscheint demnach in der Schichtenfolge als das oberste
Glied, wenn man von den ihn bedeckenden glimmerreichen
Sandschichten absieht. Unmittelbar unter ihm liegen als Grund-
gestein die Cerithien- und Tegelschichten. Die ersteren sind
an der westlichen Seite, da sie ein gutes Baumaterial liefern,
vielfach ausgebeutet worden. Viele bereits aufgelassene Stein-
briiche in verschiedenen Hohen geben hiervon Zeugnis.
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D er Eichkogel erreicht mit seiner Siissvvasserkalkspitze
den hochsten Punkt, bis zu welchem die tertiaren Ablagerungen
im Wiener Becken emporsteigen. Wahrscheinlich schiitzte der
ziemlich harte, nicht so leicht verwitterbare Kalk die unter ihm
liegenden weichen Congerien-, sarmatischen und marinen
Schichten vor der Denudation. Aus diesem Grunde lasst sich
nirgends so schon die Aufeinanderfolge der Neogenschichten
und der Zusammenhang gleichartiger Bildungen beobachten,
als in einigen Steinbriichen, welche am Fusse des oben ge-
nannten Berges liegen.

In seiner Mittellage fiihrt hier der Susswasserkalk Con-
ehylien (Schnirkel- und Sumpfschnecken), wie z. B. Helix
nemoralis, H. agricolus, Paludina lenta, P. sepulcralis u. a.

Besonders charakteristisch ist auch der Kalk auf dem
Konigsberge und im Elender Walde durch die in ausser-
ordentlich vielen Varietaten vorkommendeHainschnirkelschnecke
(Helix nemoralis), die auch heute ungemein haufig zu finden
ist. Die lebende ist an dem eitronengelben oder braunrothen Ge-
hause mit dem dunkelkastanienbraunen Mundsaum erkenntlich.

An dem Abhange des Galvarienberges in Baden fand
man bei der Anlegung der Souterrainlocalitaten des Curhauses
den Susswasserkalk auch uber dem Tegel. Dieser Kalk enthalt
eine ziemlich bedeutende Menge von Susswasserconchylien,
wie Paludinen, Planorben, Lymaen u. s. w., und zeigt das-
selbe locherige Aussehen, wie es sonst bei Siissivasserkalken
zu finden ist. Die Boschung hinter dem Curhause in Baden
ist theihveise aus den Trummern dieses Kalkes aufgefiihrt
worden. Es ist nicht unmoglich, dass die warmen Quellen von
Baden die Bildung dieses Kalkes veranlasst haben.

Eine untergeordnete Partie von Siisswasserkalk kommt
auch bei Moosbrunn, Klein-Neusiedl und Stixneusiedl
vor. Eine sehr diinne Lage dieses Materials trifft man zivischen
Himberg und Wiener Berg a. d. Fischa.

Nordlich von Langenlois auf den Hohen des Loisberges
fullt ein dichter Siisswasserkalk Risse und Vertiefungen des
Amphibolgesteines aus und mengt sich mit den eckigen Triim-
mern desselben.

Nicht unenvahnt darf schliesslich auch jene nicht unbe-
deutende Ablagerung von Stissivasserkalk bleiben, ivelche ost-
lich und nordostlich von Gross-Weikersdorf a. d. Nord-
westbahn auf den Hohen zu finden ist und sich ziemlich weit
ausbreitet.

Der Stissivasserkalk wird nicht zum Kalkbrennen ver-
\vendet; selbst der kieselige am Eichkogel iviirde kaum einen
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brauchbaren hydraulischen Kalk liefern. Als Bruchstein hin-
gegen leistet er bei Anlegung von Grundmauern gute Dienste;
besonders der kieselige wird wegen seiner nicht unbedeutenden
Harte ziemlich hochgeschatzt.

8. Cerithienkalk.

Der Cerithienkalk ist eine dem friiher beschriebenen
Sande untergeordnete Schichte, welche aus mehreren Lagen
eines durch Kalkcement verbundenen Sandes besteht, worin
der Kalkgehalt oft iibervviegend auftritt. Enthalt jedoch das
Gestein bedeutend mehr Sand als Kalk, wie z. B. an der
Tiirkenschanze, so geht es in Cerithienkalksandstein iiber.
Das Gefiige dieses Gesteines ist oft grobkornig, weshalb das-
selbe auch haufig Grobkalk*) genannt wird. Seine Farbe ist
gelblich, hat zahlreiche Hohlraume und Steinkerne von Cerithien
und anderen Schnecken, mitunter auch Muscheln und ein sehr
festes kalkiges Bindemittel, \velches die Sandkorner und Schalen-
reste zusammenhalt. Seine Festigkeit ist umso grosser, je
hoher sein Kalkgehalt. Als Erkennungsmittel sind die bereits
beschriebenen Cerithien zu betrachten.

Die einzelnen Schichten dieses Gebildes, die sich von
Heiligenstadt liber die Tiirkenschanze und Schmelz
zum Gloriette bei Schonbrunn, nach Hetzendorf,Mauer,
Atzgersdorf und Perchtoldsdorf bis Modling und Gurn-
poldskirchen langs der Gebirge erstrecken, haben selten eine
grossere Machtigkeit als 1/2 m und enthalten an den unteren
Flachen meist Geschiebe und kleinere Korner von den nachst
gelegenen Gebirgsarten.

Uberall ist der Cerithienkalk an der Oberflache mtirbe
und zei’kliiftet. Aus dem Grunde kann sich an ihm viel Damm-
erde ansetzen, die fur alle Pflanzen, welche den Kalkboden
lieben, einen geeigneten Boden abgibt. Von Perchtoldsdorf
gegen Gumpoldskirchen bildet er sanfte Abhange, die dem
Weinbaue ein glinstiges Terrain darbieten. Aber auch treffliche
Bruchsteine gewinnt man nicht nur im oben erwahnten Gebiete,
sondern auch auf dem Heiligenberge bei Nieder-Kreuzstetten
und in Nexing bei Pyrawart.

Fur das Wiener Bauvvesen ist er von besonderer Wichtig-
keit. Die Bruche auf der Tiirkenschanze enthalten theils
mergelige, theils feste Lagen. Die ersteren sind in der Luft

*) Mit diesem Namen werden manchmal auch die Nummulitenkalke des
Eocans bezeichnet.



208

nicht haltbar, dafiir liefern die letzteren, worin man auch viele
Muschelabdriicke findet, vortreffliche Mauersteine far den Unter-
grund der Gebaude; sie vverden in Wien hierzu auch durch-
gehends verwendet. Fur Quadersteine und Sculpturen ist das
Material nicht geeignet.

Noch grossere Massen solcher Grundsteine liefern die
vielen Steinbruche zwischen Atzgersdorf, Mauer und Hetzen-
dorf. Hier ist dieses Gebilde theils ein conglutinirter Sand, theils
ein grauer, sandiger, fester Kalk in horizontaler Lagerung mit
vielen thonigen Zwischenlagen. Er liefert ebenfalls treffliche
Bruchsteine und zwar ist ihre Gute umso grosser, aus je
tieferer Ablagerung sie gebrochen werden.

Zwischen Perchtoldsdorf und Modling liegen diese Schichten
tief, doch werden sie ausgebeutet und selbst zu Werksteinen
verwendet, obwohl nicht ali e Lagen die hinlangliche Festigkeit
besitzen.

Die machtige Ablagerung des Gerithienkalkes beiThallern
niichst Gumpoldskirchen ist fast horizontal und besitzt eine
gleichformige Dichtigkeit des Gesteins, welches sehr gute Werk-
steine abgibt.

Der Cerithienkalk stand schon zur Zeit der Romer als
Baustein im Gebrauch, und als die gothische Kunst in Oster-
reieh Aufnahme gefunden hatte, wurde dieses leicht brechbare
Gestein nicht nur fur Befestigungswerke, sondern sogarfur grosse
Kunstbauten (Stefanskirche) verwendet. Viele Uberreste der
alten Bauten in Wien weisen hin, dass die Cerithienkalk-
bruche von Hietzing und Liesing das Baumaterial lieferten.*)
Aus den stadtischen Aufschreibungen vom Jahre 1467 geht
ferner hervor, dass der Cerithienkalk im 15. Jahrhundert seiner
petrographischen Beschaffenheit halber eine eigenthtimliche
Verwendung als Geschoss fiir die grossen und schwerfalligen
Steinbiichsen der damaligen Zeit erhielt.

Die Steinbruche in Liesing, Rodaun und Holles bei
Baden lieferten solche „Buchsensteine’’.

9. Leithakalk.

Dieser Kalk hat seinen Namen vom Leithagebirge,
welches eine langgezogene Grenze zwischen dem Wiener und
dem ungarischen Becken bildet. Der Kern des genannten
Gebirges besteht aus Gneis und Thonschiefer, den von allen
Seiten machtige Anhaufungen eines eigenthtimlichen Ivalk-

*) s ’ Suess, Der Boden der Stadt Wien.
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gesteines bedecken, welches als ein vortreffliches Baumaterial
schon lange Zeit in ganz Niederosterreich, besonders aber in
Wien bekannt ist. Audi die Romer bezogen ihre Bau- und
Werksteine aus dem benaehbarten Leithagebirge, wie dies aus
den die Graber einfassenden Steinplatten, die man bei
Gelegenheit einer Schottergrabung bei Bruck an der Leitha
aufgefunden hatte, zu entnehmen ist. Einen anderen Beiveis,
dass die Romer sogar Kunstgegenstande aus dem Leithakalke
anfertigen liessen, liefert der im Jahre 1853 im VVienfluss-
bette aufgefundene und jetzt im kunsthistorischen Hofmuseum
in Wien aufbewahrte, etwa 0 - 8 Meter hohe, ziemlich wohl-
erhaltene Altar. Derselbe ist aus dem vveichen Margarethner
Sandstein verfertigt, auf welchem folgende Insehrift zu er-
kennen ist:

Nimphis Sacrum T. (ittus)
Vettius Rufus Leg. XIII.*)

Der Leithakalk besteht fast ausschliesslich aus Anhaufungen
von Conchylientrtimmern, Korallenthieren. Moos-
tbieren (Bryozoen). Rankenfiissern (Balanen), Arm-
fiissern, Wurzelfussern (Foraminiferen, Fig. 108), See-
lilien (Crinoiden), Gebissen und Stachelresten der Seeigel
und endlich aus steinbildenden Algen, tvelche sich wesent-
lich an der Bildung dieses Gesteines betheiligten.

VVenn man heute noch an manchen Kustenstrichen den
Boden betrachtet, so sieht man massenhaft angehiiufte Gehause
von allerlei Thieren, welche von den Wellen ausgeworfen
wurden; die hin und her rollenden Wogen zerbrechen
allmahlich die Triimmer derartig, dass nichts anderes tibrig
bleibt, als ein kalkiger Kiistensand und Schlamm, untermengt
mit bald grosseren, bald kleineren Schalenresten. An jenen
Stellen aber, vo reine Anhaufungen von Resten kalkschaliger
Organismen zur Ablagerung gelangen, entsteht der reine Kalk-
stein. So ahnlich gieng der Process der Bildung von Leitha¬
kalk auch im tertiiiren Wiener Becken vor sich.

Die Art und Weise der Kalkaufnahme durch Organismen
jedoch ist noch nicht endgiltig festgestellt. Die Vermuthung,
dass die oben genannten Thiere den Kalk unmittelbar dem
Meenvasser entnehmen, ist schon aus dem Grunde nicht an-
zunehmen, weil der Gehalt an kohlensaurem Kalk im Meer-

*) Dr. Freiherr v. Sacken erklarte diese Insehrift dahin, dass ein
romiseher Soldat der XIII. Legion diesen Altar dep Schutzgeistern der
Quellen (Nymphen) geiveiht haben soli.
Petkovšek, Erdgfeschiehte Niederosterreichs. 14
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vvasser ein iiberaus geringer ist; wir konnen ihn daher nicht
als unmittelbare Quelle fur das Material der Kalkschalen-
bildung betrachten; denn eine einzige Auster z. B. miisste
aus IV2 bis 2 Gubikraeter Wasser den ganzen Gehalt an
kohlensaurem Kalke aufnehmen, um ihr Schalenpaar zu bilden.
Auch andere diesbezugliche Hvpothesen ervviesen sich als
unbegriindet, und wir konnen daher nur sagen, dass wir eine
ervviesene Erklarung der Kalkaufnahme durch die Thierwelt
vorlaufig noch nicht geben konnen.

Bekanntlich lost das kohlensiiurehaltige Wasser den
Kalk auf. Der Grund, dass nicht alle Kalkschalen und Trummer
von dem Meerwasser aufgelost werden, liegt in dem eigen-
thumlichen Bau der Schalen von Meeresthieren. Schon bei
einer oberflachlichen Besichtigung der organischen Kalkgebilde
gevvahrt man namlich, dass einzelne Schalen von Austern und
Kammuscheln, Gehause, Gebisse und Stacheln von Seeigeln in
dem Gestein vollstandig erhalten geblieben sind, wahrend in
demselben Gestein gewisse Schalen von Schnecken vollkommen
verschwunden sind und nichts als einen blossen Abdruck
der Schalenflache zur ewigen Erinnerung an das einstige
Dasein des Schalentragers hinterliessen. Der innere Raum des
Gehauses zeigt oft einen Ausguss, der bekanntlich „Stein-
kern” genannt wird. Eingehende Untersuchungen zeigten
ferner, dass stets die namlichen Korper es sind, welche sich
nicht auflosen; und umgekehrt sind es stets dieselben Reste
von Conchylien, die von ihrer ehemaligen Esistenz sonst nichts
als Abdriicke und Ausfullungen der Nachwelt hinterliessen.

Alle bereits angefuhrten, den Leithakalk bildenden
Organismen, ferner Reste von Stiugethieren, Fischen,
Reptilien und Krebs en sind in diesem Kalke erhalten ge¬
blieben; wohingegen Schneckengehause, zweiklappige
Muscheln und die eigentlichen Korallen sich aufgelost und
nur Hohlraume und Steinkerne (Petrefacten) zuruckgelassen
haben. Bei jenen Muscheln aber, deren Schalen aus zwei
mineralisch verschiedenen.Kalkschichten zusammengesetzt sind.
wie die,s bei der Steckmuschel (Pina) und Klappmuschel
(Spondylus) der Fali ist, verschwindet nur die innere Schichte,
wahrend die aussere stets erhalten bleibt.

Nun haben Leydolt und Rose folgendes nachgevviesen:
1. Die kleinsten Kalktheilchen zeigen schon bei lebenden

Thieren eine krystallinische Structur.
2. Gewisse Gonchylien bauen ihr Gehause aus dem

rhomboedrischen Kalkspate, andere hingegen aus dem pris-
matischen Aragorlit.
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3. Schalen ohne Perlmutterglanz sind bloss aus dem
rhomboedrischen, die der Seeperlmuschel grosstentheils
aus dem prismatischen Kalk; bei den Steck- and Klapp-
muscheln ist der iiussere Theil aus dem rhomboedrischen
Kalk, der innere, der perlmutterglanzende, aus dem prisma¬
tischen u. s. w.

4. Die Knochen der Wirbelthiere; die Panzer der
Grustaceen; die Schalen von Kammuscheln, Austern,
Anomien, Brachiopoden (Armfusser), Bryozoen (Moos-
thierchen); die Stacheln, Gebisse und Gehause von Seeigeln;
schliesslich alle Korallenstocke sind aus dem rhomboedrischen
Kalkspat, wahrend sammtliche Schneckengehause und die
meisten zweiklappigen Muscheln, wie Arche Noahs, Venus-
muschel, Lucinen, Meleagrinen (Seeperlmuschel) u. a. aus dem
prismatischen Aragonit aufgebaut sind.

Daraus schlossen Leydolt und Rose:
Die aus dem prismatischen Kalk (Aragonit) hervorge-

gangenen Organismen liessen infolge der Kalkauflosung nur
Hohlraume und Steinkerne zuriick und der aufgeloste Kalk
diente dann als Bindemittei fur den neugebildeten Kalk-
sandstein und Leithakalk.

Die aus dem rhomboedrischen Kalkspate aufgebauten
organischen Reste blieben ungelost erhalten und bildeten nach
und nach durch ihre Aufeinanderhaufung ungeheuere Ivalk-
massen, avelche wir heute als Werk- und Bausteine beniitzen.

Dass gerade die aus dem rhomboedrischen Kalk bestehen-
den Kalkgehause sich nicht auflosen, liisst sich wahrscheinlich
auf den Umstand zuruckfiihren, dass die oben angefuhrten
Kalkschalen von einem Netzwerke organischer Substanzen, deren
feine Hautchen den kohlensauren Kalk umhullen und ihn vor
der Auflosung bis zu einem bestimmten Grade bewahren,
durehzogen sind. Die Versuche Bischofs zeigen auch; dass
gevvisse Kalkgehause bei der Behandlung mit Salzsaure eine
gallertartige Masse zuriicklassen.

Unser Leithakalk, welcher oft eine Machtigkeit von einigen
100 m aufzuweisen hat, verdankt somit seine Entstehung ledig-
lich der kalkabsondernden Thatigkeit von Trillionen von Or¬
ganismen. rvelche in der tertiaren Periode im \\ienei Becken
und in anderen kleineren Buchten Niederosterreichs gelebt
haben. Viele clerselben vvaren sehr klein, schwammen mit
ihren Kalkschalchen frei im Meere herum und sanken nach

14 *
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dem Tode zu Boden. Im Verlaufe langer geologischer Perioden
aber erzeugten sie Ablagerungen, welche beweisen. dass auch
kleine Einzehvirkungen grossartige Anhaufungen hervorrufen.

Die Schalen von Muscheln undSchnecken findet man
im Leithakalke nie fur sich allein abgelagert, obwohl sie hie
und da in grosser Menge das Material zur Kalkbildung
lieferten. Man trifft dieselbe vorwiegend in der Nahe des ehe-
maligen Meeresstrandes, wo diese Thiere in grosser Menge
gelebt haben mochten.

Auch die Stachelhauter waren hier zahlreich vertreten
und entwickelten einen ebenso wunderbaren Reichthum an

St. Margarethen Steinbruch Rust

Fig. 104. 1 = Gneis als Untergrund der Korallenriffe. 2 = Tegel und Schotter-
3 = Korallenriff aus Amphisteginenkalk.

IValdscliach Nikolai Kogel St. Nikolai

Fig. 105. 1 = Thonschiefer als Untergrund der Korallenriffe. 2 = Mergel
und Sandstein. 3 = Korallenriff (Leithakalk).

Formen, wie eine staunenswerte Fiille von Individuen. Trotz-
dem tritt die Bedeutung der Stachelhauter, wie auch die der
Muscheln und Schnecken zuriick im Vergleiche zu jenen Or-
ganismen, welche sehr einfach gebaut sind. Es sind das die
Korallen, welche nur in warmen und seichten Meeren iippig
gedeihen. Da baut eine Generation tiber der anderen und
bildet auf diese Weise, ihre Bauten unmittelbar an die Kiiste
des Festlandes anschliessend, die bekannten Kiiste n- oder
Strandriffe (Fig. 104 und 105). Die im alten Wiener Meere
erzeugten Riffe zeigen noch heute jene Zone, bis zu welcher
sich die Thatigkeit der riffbauenden Korallen erstreckte. Der
Untergrund der Riffe ist ent\veder Schiefer oder Gneis.



Als clie wichtigsten Kalkerzeuger jedoch werden folgende
drei organische Wesen, nach welchen auch die Leithakalkarten
benannt werden, betrachtet:

1. Gellepora globularis (Fig. 106), einMoosthierchen. der
Glasse der Bryozoen angehorend, ist dadurch ausgezeichnet, dass
es sich mit seinesgleichen zu ungeheueren Stocken vereinigen
kann. Diese Thierstocke besitzen je nach der Gattung bald
eine kugelige, bald eine plattenformige, oder auch eine zier-
lich verzweigte Gestalt und leben nur im Meere. Das Thier-
chen vermehrt sich durch Knospung und wachst zu einem aus
kurzrohrigen und kalkigen Zellen zusammengesetzten Thierstock
heran, welcher unregelmassige und rneist kugelig knorrige
Massen bildet. Im Sande bleiben diese knoliigen Gebilde klein,
in mergeligen Schichten werden sie grosser und bilden an
einzelnen Orten lockere und zellige Kalkbanke.

Fig. 106. Cellepora globularis. Fig. 107. Amphistegina Haueri.

Der aus solchem Material gebildete Kalk fiihrt nach seinem
integrierendsten Bestandtheile den Namen Celleporenkalk.
Ders.elbe ist ein weichzelliges Gestein, bricht nicht in grossen
Stiicken und wird in seiner typischen Form selten venvendet.

2. Amphistegina Haueri (Fig. 107); sie ist eine der mach-
tigsten Baumeisterinnen unter den Gesteinsbildnern. Dieses Fossil
hat kaum die Grosse einer kleinen Linse und gehort in die Glasse
der Wurzelfusser. Die linsenformige Schale, welche aus vielen
aneinander gefiigten Kannnern zusammengesetzt ist, tragt
zahlreiche siebartige Offnungen, welche fur den Durcbtritt der
Scheinfiisschen (Wurzelfusschen) bestimmt sind. Auch dieses
Thierchen lebt im Meere und tragt durch Anhaufung der
winzigen Gehause nicht unmerklich zur Bildung der Gesteins-
schichten bei. Seine štete Begleiterin und ebentalls eine mach-
tige Gesteinsbildnerin ist die etwas grossere und flachere
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Heterostegina costata. Andere Kalkerzeuger aus dem tertiaren
Wiener Becken stellt die Fig. 108 dar.

Das Gestein. in welchem die beiden genannten Wurzel-
fusser hauptsachlich vorkommen, heisst daher Amphisteginen-
kalk.

Derselbe ist von weisser oder lichtgelber Farbe, so weich
und poros, dass er sich leicht mit einer Sage schneiden lasst,
und besteht seiner Hauptmasse nach aus zahllosen kleinen
Korperchen von mannigfaltiger Gestalt, die wie Sandkorner
durch ein weisses, kalkiges Bindemittel aneinander gekittet
sind. Unter diesen Amphisteginenkorperchen befinden sich auch
Trummervverke von anderen Schalentliieren. wodurch die Giite
des Materials beeintrachtigt wird.

Fig. 108. Kleine Organismen (Foraminiferen) aus dem Wiener Becken
(sehr vergrossert). 1. Lingulina costata. 2. Gristellaria cassis. 3. Globi-
gerina bulloides. 4. Uvigerina urnula. 5. Quinqueloculina Schrerbersii.

3. Nullipora ramosissima, eine kalkabsondernde Alge,
vvelche noch heute im Mittelmeere vvachst und zu ihren
nachsten Venvandten die Lithothamnium- und Lithophylum-
arten zahlt.

Uber die sjstematische Stellung und den organischen
Ursprung dieser Wasserpflanze vvaren die Meinungen lange
Zeit iveit auseinander gehend, bis eingehende Untersuchungen
Fr. Ungers zeigten, dass die Nullipora, vvelche noch Hai-
dinger*) vvegen ihres strauchartigen, sehr astigen, biischel-
formigen und knolligen Aussehens fiir schalige Seitenablage-
rungen um einen fremden Korper, ahnlich den Erbsenstein-
bildungen, hielt, eine Pflanze sei.

Dank dieser Untersuchung vvissen wir jetzt, dass die
Nulliporen steinbiidende Seepflanzen (Algen) sind, vvelche dem

*) Ein beriihmter osterreichisclier Geologe und Begrunder der k. k-
g-eologischen Reichsanstalt in Wien.
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Wasser die an doppeltkohlensauren Kalk nur schwach ge-
bundene Kohlensaure entziehen, um sie in Sauerstoff und
Kohlenstoff, welchen letzteren sie als Nahrung aufnehmen, zu
zerlegen. Der einfach kohlensaure Kalk aber schlagt sich theils
als Incrustation an der Oberflache der Pflanzen nieder, theils
wird er vvahrend des Pflanzenwachsthums in den organischen
Zellen der genannten Algen im amorphen Zustande abgesetzt.

Die Alge Nullipora ramosissima selbst besteht aus un-
regelmassig cylindrischen und astigen, am Ende etwas ver-
dickten und abgerundeten Stabchen von ungleicher Starke
(Fig. 109). Ihr Gefiige ist iiusserst dicht und fest, und ihre
kurzen Aste treten zu einem strauchartig verzweigten oder
busehelformig gehauften Stock zusammen. An
venvitterten Gesteinen ist die Nulliporen-
structur deutlich zu erkennen. Die zu grossen
Buscheln verwachsenen Algen, Kalkknollen,
wurden nach ihrem Absterben mannigfach
durch Polypen und Moosthierchen (Bryozoen)
zusammengekittet und durch die in die
Zwischenraume eingedrungenen kalkigen
Trummer von Muscheln und ahnlichen
Thieren zu einem festen Lager verbunden,
das nach und nach zu einem compacten
Gestein erhartete.

Die auf diese Art gebildeten Kalkmassen
bestehen also nicht lediglich aus Nulli-
poren, sondern auch aus anderen Kalk-
bildnern: nirgends wuchern ja die Algen allein, weshalb auch
reine Algenkalkbildungen nicht moglich sind.

Hinsichtlich der Entstehungsart dieses Ivalkes sei noph
envahnt, dass neben Polypen und Bryozoen auch die bereits
genannte Cellepora globularis als Mithelferin nennenswert sei.

Der auf diese Art gebildete und vorzugsweise aus den
vielfach ineinander greifenden Verzweigungen der astigen
Nulliporen zusammengefiigte Kalk wird allgemein als Nulli-
porenkalk bezeichnet.

Infolge seiner bedeutenden Harte und Dichte besitzt der
gelblich-weisse und an den knolligen und astigen Verdickungen
leicht zu erkennende Nulliporenkalk eine grosse Tragfahigkeit
und wird daher zu freitragenden Treppen, Hangeplatten,
Balkontragern, Sockeln und zu Gewolbswiderlagsstiicken ver-
wendet. Er nimmt auch einen Schliff an und kann daher als
Decorationsstein zu Saulen, Pfeilern, Gelandern. Fensterver-
dachungen u. dgl. beniitzt werden. ■

Fig. 109. Nullipora
ramosissima.
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Alle diese ungeheueren Kalkanhaufungen findet man
natiirlich heute nicht mehr in ihrer urspriinglichen Form und
Lagerung, weil viele zerstort und zum feinsten Sand zertriim-
mert wurden. Solche machtige Kalktrummer sieht man ringa
um das Leithagebirge und an den siidlich davon gelegenen
Hiigeln, wie z. B. bei Rust am Neusiedlersee, sowie am Rande
des Wienenvaldes aufgeschichtet; sie sind in den meisten
Fallen durch ein thoniges und kalkiges Bindemittel bald mehr,
bald weniger conglutiniert. Der frisch gebrochene Stein dieser
Art saugt infolge seiner Porositat leiclit die Feuchtigkeit auf,
bleibt murbe, lasst sich leicht bearbeiten und wird erst dann,
wenn er an der Luft vollkommen austrocknet, hart, sprode
und klingend.

Hie und da findet man auch horizontale Lagen der drei
Leithakalkarten. ivelche vollkommen dicht sind und gewisse
Fossilien, wie Auster, Kammuschel, Gryphaea und Loch-
muschel (Terebratula) ganz unversehrt enthalten. Diese Kalke
stellen daher unzerstort gebliebene Kalkfelsen und Riffe vor,
z. B. vvestlich von Wolfsthal bei Hamburg.

In vielen Steinbrilchen zvvischen Bruck a. d. Leitha und
Kaisersteinbruch sieht man den Leithakalk statt gelblich,
auch blau und grau gefarbt; diese Umfarbung ist die Folge
einer Reduction des Eisenoxydhydrats zu Eisenoxyd und Eisen-
dioxyd. An den Wiener Baumaterialien aus dem Leithakalke
kann man dieselbe vielfach beobachten.

Der teste und dichte Leithakalk der ungestorten Banke,
deren Neigung oft 20 bis 27° betrilgt, ist steis auf dem testen
Felsengrunde abgesetzt, wahrend die Leithakalktrummer
iiber Sand. Tegel und Gerolle ausgebreitet sind.

Der Leithakalk ragt iiber andere Tertiargebilde weit
empor, ist nur am Rande des Beckens und auf einigen Insel-
bergen des Tertiarmeeres, wie z. B. auf dem 287 m hohen
Wachtberg bei St. Polten und in dem Horner und Eggen-
burger Becken, zu finden, wo seine Entstehung ein seichter
Meeresgrund begunstigte; seine Verbreitung ist daher in
Niederosterreich meist zonenmassig.

Diese Zone beginnt bei Nussdorf und setzt sich langs
der Hiigelreihe in der Richtung der Siidbahn bis Gloggnitz
fort; sie reprasentiert somit einen Kiistenritf, ivelcher
durch einmiindende Bache und Fliisse (Wien, Schivechat,
Triesting, Piesting und Schwarza) ofters unterbrochen er-
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scheint, weil die meisten Leithakalkbildner nur in reinem
Meerwasser, nie aber dort, wo dasselbe durch einstromendes
Siisswasser beeintrachtigt ist, bauen. Andererseits wurden die
Erzeugnisse der bauenden Wasserthierchen durch bewegte
Wasser an vielen Punkten zerstort und abgetragen. Das sind
et\va die Grimde, warum wir heute nur an wenigen Locali-
taten der Westseite Spuren der riffbauenden Gesteinserzeuger
finden, wo hingegen im Leithagebirge deriei Kalkbanke
wegen Mangel an einmundenden Gewassern viel ungestorter
und zusammenhangender erscheinen. Die Banke erreichten
hier stellemveise eine Machtigkeit von mehr als 150 m, \voraus
vvieder zu schliessen ist, dass der Boden allmahlich unter das
ehemalige Meeresniveau herabsank, da die Thiere nur in be-
stimmten Tiefen bauen.

In der Nahe des Bockkellers in Nussdorf steigt eine
machtige, aber nicht ausgedehnte Partie von festem und
dichtem Leithakalk bis zu einer Hohe von 310 m an. Derselbe
ist hier mehrfach aufgeschlossen, und man kann seine Auflage-
rung auf dem Wiener Sandstein sowie seine Uberlagerung
durch den marinen Sand sehr sehon beobachten.

Auf dem Wege von Nussdorf auf den Kahlenberg findet
man unmittelbar vor der Restauration „zur Beethovenaussicht”
einen kleinen Steinbruch im Leithakalk, vvelcher wegen der
zahlreichen schonen Steinkerne eine gewisse Beriihmtheit er-
langt hat. Der Kalk ist hier weiss oder lichtgelb, dicht, hart,
in diinne Banke gesondert und mit Austern, Kammuscheln
und zahlreichen Abdrucken und Steinkernen anderer Gon-
chylien gemengt; auf Spriingen und Kluften hat sich auch ein
drusiger Kalkspat herauskrystallisiert. Jedoch sind hier die
Schichten derartig zerstort und zerriittet, dass es sehwer fallen
wurde, die einzelnen Schichten und Banke zu verfolgen. Das
ganze Leithakalkgestein macht hier den Eindruck einer Block-
anhaufung.

Der Nussdorfer Leithakalk blieb lange unbenutzt. und erst
vor einigen Decennien sind darin Steinbriiche eroffnet vvorden.
die heute entvveder erschopft sind, oder infolge der zu tief
eingreifenden Verwitterung kein brauchbares Baumaterial
liefern.

Zvvischen Modling und Perchtoldsdorf zieht sich dem
Abhange entlang ein nirgends hoch ansteigender schmaler
Streifen von sehr dichtem und festem. Leithakalk, der in einem
Steinbruche links von der Strasse, die von Maria-Enzersdorf
nach Giesshiibel fuhrt, aufgeschlossen ist. Er fuhrt hier, wie
auch bei Brunn am Gebirge, schone Steinkerne und Abdriicke
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von Austern, Kammuscheln, Thurmschnecken u. a. In dem
vorenvahnten Steinbruch ist der Leithakalk (Nulliporenkalk),
der theils diinn-, theils diekgeschichtete Banke bildet. vom
Mergel und Sehutt tiberlagert.

Bei Rodaun und Kalksburg tritt der Leithakalk als
Gonglomerat in schmalen Streifen auf, fallt sanft gegen die
Ebene ab und iiberlagert unmittelbar die secundiiren Gebilde
aus der Jura- und Kreideformation.

Bei Maria-Enzersdorf und Brunn ist der Leithakalk
nur an einigen Punkten aufgedeckt, tritt bald als festes, bald
als lockeres Gestein auf, ivelches mit jenem von Margarethen
und Kroisbach im Leithagebirge die grosste Ahnlichkeit hat
und kaum merkbare Schichtungsflachen zeigt.

Bei Perchtoldsdorf fallt das Leithaconglomerat in
mehreren Banken ziemlich steil gegen die Bucht ein und
dartiber legt sich, gegen das Gebirge schon auskeilend, der
marine Tegel.

Auf den Hohen zvvischen Modling und Gumpolds-
kirchen erscheinen mehrere kleinere Partien von Leithakalk.
Am Fusse des Eisernen Thores, zwischen Baden und
Voslau, zieht sich eine Reihe von Leithakalkpartien, \vorin
mehrere ausgebreitete Steinbruche angelegt sind, ebenso rveiter
siidlich bei Wollersdorf, wo man so ziemlich das beste und
reichlichste Baumaterial dieser Art fi n det.

In allen vorgenannten Localitaten, wie Nussdorf. Grinzing.
Modling, Rodaun, Brunn, Baden. Perchtoldsdorf, Gumpolds-
kirchen, sowie an zahlreichen anderen Orten Niederosterreichs.
finden wir den Leithakalk als Uferbildung einstigen Meeres in
seinen verschiedenen Ausbildungsweisen meist auf Tegelmassen
ruhen; seltener sehen wir denselben Tegel iiber den Leitha-
kalkgebilden gelagert.

Bemerkenswert ist noch die geologische Erscheinung, dass
Tegel und Mergel, die haufigen Begleiter des Leithakalkes,
sich stets gegen das Ufer (Randgebirge) auskeilen; dagegen
verkeilen sich die Uferbildungen des Leithakalkes gegen die
Ebene.*)

Im nordlichen Theile des Wiener Beckens, also auf der
linken Donauseite, gibt es mehrere Inselberge aus dem Leitha¬
kalk, wie Mailberg, Zistersdorf, Neudorf an der March
und Zogelsdorf bei Eggenburg, vvoher in den friiheren
Jahrhunderten die Bausteine fur die Stefanskirche bezogen

*) Geologische Studien in denTertiarbildung-en des Wiener Beckens
von Th. Fuchs und R. Karrer; Jahrbuch d. geol. Reichsanstalt 1872.
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wurden. Den Untergrund fur die Leithakalke bildet hier der
Granit.

Ein interessantes Leithakalkvorkommen bilden die neo-
genen Ablagerungen in der Thalniederung von Gaaden,*)
Avelche fast ringsum von Lias- und Kreidekalkgebirgen ein-
geschlossen sind. Zur Zeit der jiingeren Tertiarbildungen musste
dieselbe eine Meeresbueht gewesen sein, worin erst Tegel-
massen und spater Leithakalke zur Ablagerung kamen; letztere
als Kustenriffe. Reine Leithakalke mit Lithothamnien und
Amphisteginen treten auf dem Bergabhange zwischen Heiligen-
kreuz und Siegenfeld auf. In der Nahe des Stiftes wird der
Kalk fur Bauzwecke gewonnen.

Ein in dem Wolfsthaler Steinbrueh (bei Hamburg)
zwischen dem gewohnlichen Leithakalke auftretender oolithi-
scher Kalk muss hier noch envahnt werden, Avelcher eine
grosse Ahnlichkeit hat mit dem in Wien vielfach benutzten
„Savonnieres” oder Foraminiferenkalk. Die Oolithe desselben
sind mohngrosse, kugelformige Concretionen, die fast ohne
Bindemittel dicht zusannnengefugt sind und uber 4 m machtige
graulich-Aveisse und ungeschichtete Einlagerungen bilden. Einige
Partien dieses bei uns seltsamen Gesteines sind an der Ober-
flache hellbraun gefarbt (durch Eisenoxydhydrat). Die Oolith-
korner sind concentriseh-schalig, bisAveilen inAvendig hohl, Aves-
halb nicht die Unmoglichkeit ausgeschlossen ist, dass vielleicht
auch hier sich der Kalk nach Al t des Karlsbader Erbsensteines
um Luftblaschen abgelagert habe. — Dieser Oolithkalk ist
ziemlich Aveich, daher nicht gut venvendbar. Die alte Feste
„Hainburg” ist zum Theile aus dem oolithischen Kalk.

Die oben vorgefiihrten Leithakalkarten konnen nicht immer
leicht voneinander unterschieden Averden, Aveil durch das Vor-
Aviegen des einen oder des anderen Bestandtheiles. oder auch
durch das allmahliche Hinzutreten irgend einer neuen Substanz
zahlreiche Ubergange entstanden sind. So kommt es vor, dass
die infolge der Auflosung von Aragonitschalen entstandenen
ZAvischenraume durch einen gelblich-Aveissen Mergel ausgefiillt
sind, Avodurch das Gestein gelb Avird. Derartige Varietaten sind
sehr verbreitet und treten tvpisch bei Nussdorf auf.

Im ganzen und grossen ist der niederosterreichische
Leithakaik ein Aveiches, selten hartes, etAvas poroses Gestein

*) Ernst Kittl, Uber die miocanen Ablagerungen der Bucht von
Gaaden. 4. Heft der Annalen des k k. naturh. Hofmuseums (Band IV).
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von liclitgelber, seltener blauer Farbe, welches leicht gewinn-
bar und sagbar ist und an der Luft immer fester und wider-
standsfahiger wird. Der Nulliporenkalk bekommt an der Luft
sogar eine Rinde, die ihn vor weiterer Zersetzung schutzt.
Einige Arten lassen sich in Stiicken beliebiger Grosse ge-
winnen; daher wird er bei grossen Monumentalbauten und
sogar bei plastischen Ausschmuckungen benutzt. Fiir Wien
kann man mit Recht den Grundsatz aufstellen, dass in den
meisten Fallen, wo es gilt, einen Bau mit besonderer Sorgfalt,
fest und architektonisch schon auszufiihren, der Leithakalk
venvendet wird. Die weicheren Sorten werden zwar auch zu
Bildhauerarbeiten benutzt, geben aber kein sehr homogenes
Material, weil die knolligen Gebilde der Nullipora harter sind
als das iibrige Gestein. In Niederosterreich, zumal in Wien
und dessen Umgebung mrd kaum ein Kunstbau oder auch nur
ein Wohnhaus zu finden sein, das nicht Bestandtheile lviervon
enthalten wiirde. Alljahrlich wird eine ungeheuere Menge
theils fertiger Werksteine, theils roher Quadern hiervon nach
Wien gebracht. Jeder gute Leithakalk soli, wenn er vollstandig
ausgetroeknet ist, beim Anschlagen klingen und. unter den
Hammer gebracht keinen matten oder erdigen Ton geben.
Das specifische Gewicht ist etwas geringer als das des ge-
wohnlichen Kalksteines.

Die bekanntesten Steinbrtiche, in welchen der Nulli¬
porenkalk aufgeschlossen ist, sind: Nussdorf, Mauer,
Brunn am Gebirge, Soos bei Voslau, Miihlendorf,
Brunn am Steinfeld, Wollersdorf-Fischau, St. Mar-
garethen umveit des Neusiedlersees und endlich die gross-
artigsten zwischen Goys und Kaisersteinbruch im Leitha-
gebirge.

Eine bedeutende Anhaufung von Amphisteginenkalk
findet man auf einer kleinen Anhohe bei St. Margarethen,
Loretto, Breitenbrunn und Kroisbach im Leithagebirge,
bei Zogelsdorf. Eggenburg u. s. w. Bei St. Margarethen
zeigt dieses Gestein insofern ein fremdartiges Aussehen, weil
sich sammtliche Aragonitschalen der Conchylien aufgelost und
dadurch das weiche Bindemittel fiir nicht aufgeloste Theile
abgegeben haben. Wegen dieser Genesis zeigt er eine sand-
artige Structur und wird darum haufig als „Kalksandstein”
bezeichnet.

Deu Celleporenkalk bricht man in tvpischer Ausbil-
dung zu Stotzing, bei Loretto und bei Feldsberg. Die
sehr weichen und feinkornigen Schichten sind bei Loretto
etvvas geneigt und vielfach durch lehmige Lagen getrennt.
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Im ganzen bildet der Leithakalk nirgends weit ausgedehnte
Flachen, sondem meist nur kleine Abhange mit einem sehr
trockenen Boden. Solche Flachen bleiben oft ohne allen An-
bau und werden nur zu Hutweiden beniitzt, wie z. B. bei
Bruck an der Leitha und Hundsheim. Die sudwestlichen Ab¬
hange zwischen D eutsch-Altenburg und Hundsheim
machen theils wegen ihrer Kahlheit, theils wegen ihres Hohlen-
reichthums in dem liegenden Kalkstein des Silurs ganz den
Eindruck einer Karstlandschaft. Der ganze Bergriicken tragt
nichts als kahle Felsen, zwischen welchen hie und da eine
sparliche Grasvegetation wahrnehmbar ist. Die Hohlen mit
ziemlich hiibschen Tropfsteingebilden erstrecken sich oft einige
100 m in das Grundgebirge und sind rvegen des Kohlensaure-
vorkommens schwer zuganglich, daher wenig erforscht.

Wo sich aber wegen geringer Neigung des Bodens hin-
langlich Dammerde gebildet hat, da ist der Boden nicht nur
fur alle Getreidearten, sondern auch fur den Weinbau sehr
zutraglich. Bei Nussdorf wachst auf dem Leithakalk der be-
kannte Nussdorfer und bei Mailberg der Mailberger Wein.

Auch fur einige Holzarten, wie Buche, Fohi’e, Obstbaume
u. s. w. gibt er einen vorziiglichen Boden ab.

Zum Schlusse kann nicht unerwahi.it bleiben, dass alle
drei Leithakalkarten versteinerte Holztriimmer enthalten.
Dieselben lassen vermuthen, dass zur Zeit der Leithakalk-
bildung Holztheile und Stamrne in der Niihe der Meereskuste
herumtrieben und, nachdem sie mit Wasser vollgesogen waren,
untersanken.

Die Holzablagerung fand nur periodisch statt, welcher
Umstand damit zusammenhieng, dass die in das Meer miin-
denden Fliisse nicht immer die gleiche Intensitat besassen.
Die im Leithakalk eingeschlossenen Holzer stellen somit eine
Landvegetation vor, welche mit jener der marinen Stufe
gleichzeitig war.

10. Nummulitenkalk.

Auf dem Waschberge, Michelsberge. Holingsteinerberge
und einigen benachbarten Punkten. die oft kaum mehr als
einige Quadratmeter grosse Flachen betragen, trifft man, wie
bereits ausgefiihrt wurde, ausserordentlich petrefactenreiche
zoogene Kalksteine mit kleinen Foraminiferenschalen (Nummu-
liten), weshalb das Gestein allgemein als Nummulitenkalk,
soltener als Grobkalk bezeichnet wird.
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Der Waschberger Nummulitenkalk ist vorwaltend braun-
grau oder dunkelgrau, durchgehends krystallinisch, bald vom
groberen, bald vom feineren Korn, dicht bis poros. durch Auf-
nahme von Kieselsaure sehr hart, und fehlt letztere, so ist er
oft weich und zerreiblich. Die AViinde aller Hohlraume sind
haufig mit Calcitkrystallen ausgekleidet, oder mit einem hellen,
schneeweissen aragonitischen Auswitterungsproducte uberzogen,
als wenn sie jemand absichtlich mit Kalkmilch angestrichen
hatte. Die Ursache dieses Entfarbungsprocesses mag wohl, wie
bei den Sanden und Sandsteinen, in der aufiosenden Wirkung
des C02haltigen Wassers liegen, vvelches den Eisengehalt des
Nummulitenkalkes durch Oxydation wegfiihrt und einen
tunchenartigen Uberzug auf den Schichtenflachen zurucklasst.

Einzelne Schichten sind ziemlich miichtig und horizontal
gelagert, andere wieder etwas geneigt und von geringer Mach-
tigkeit. Wie bereits schon ausgefuhrt wurde, treten in diesen
eocanen Kalken nicht seiten eckige Stiicke vom Urgestein
(Granit, Gneis, Serpentin, Hornblendegestein. Quarz u. s. w.)
auf, welche denselben ein breccienartiges Aussehen verleihen.

Am Michelsberge sind die einzelnen Banke der Nummu-
litenkalke kaum 30cm machtig: sie sehen denen des Wasch-
berges sehr ahnlich, nur fiihren sie haufiger abgerundete Sand-
korner.

Die haufigsten Petrefacten der Nummulitenkalke vom
Waschberge und den benachbarten Punkten sind: Squaliden-
zahne, Nautilus lingulatus, Gerithium giganteum und Nummu-
liten. welche letztere an venvitterten Flachen massenhaft auf-
treten. Besonders interessant sind hier auch die Fungiden-
korallen, die haufig gefunden werden.

Ein grosser Theil dieses Kalkes ist ein ziemlich gutes
Baumaterial und wird in der Stockerauer Gegend haufig
benutzt, meist aber findet er als Strassenschotter seine Ver-
wendung. Frisch aus dem Bruche genommen, lasst er sich
zurichten, doch wird er wegen seiner Harte nie zu kunst-
reichen architektonischen Formen verarbeitet.

11. Die Braunkohle.

Im Wiener Becken und in den Gebirgen, welche dasselbe
umranden, werden zweierlei Kohlen, jungere und altere,
gefunden; jedoch sind die Kohlenflotze in der Nahe der Stadt
nirgends besonders abbamviirdig.

a,) Die jungere Braunkohle oder der Lignit ist ein
bituminoses Holz mit vollstandiger organischer Structur, von
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lichtgelber bis dunkelbrauner Farbe und von einem braun-
gliinzenden Strich. Die Lignite bilden Flotze von verschiedener
Machtigkeit, die einige Centimeter bis 8 m betragt. Die Langen-
ausdehnung ist etwa 1000 m, die Breite 500 m. Bei grosser
Machtigkeit sind mehrere Flotze iibereinander gelagert, die
durch schmale Thonschichten voneinander getrennt sind. Stets
ist Gips im Hangenden ihr Begleiter. Die Uberlagerung besteht
aus einer sandig thonigen Dečke. Im Lignite selbst ist haufig
ein feiner Sclnvefelkies vertheilt, der sich infolge der Einwir-
kung der Atmospharilien schnell zersetzt und dabei die Kohle
zerbrockelt.

Die deutliche Holztextur lasst die Lignite um Wien
durchgehends als harte Laubholzer erkennen, und die im
Hangenden befmdlichen Blatterabdriicke weisen sie der Gattung
Ulmus zu.

Nirgends findet man Spuren, dass an demselben Orte,
wo nun die Lignitflotze liegen, auch diese Baume gewachsen
waren. Ihre Unterlage ist ein lehmiger Quarzsand. in dem
selten einige Aste, nie aber Wurzeln eingeschoben sind. Diese
Flotze sind demnach die Uberreste der Vegetation des nahen
Festlandes; die Baume wurden theils durch starkere Uber-
flutungen, theils durch das Reissen einiger Gebirgsseen in das
Meeresbecken getragen, wo sie auf den Grund des Beekens
sanken; oder sie blieben als Treibholz schwimmend und sam-
inelten sich in den ruhigen, von den Stromungen nicht be-
ruhrten und daher nicht bewegten Buchten, wo sie, vom
Wasser durchtrankt, langsam zu Boden sanken. Die Wieder-
holung dieses Vorganges brachte die machtigen Lignitflotze
hervor. Die Dicke der dazwischen liegenden Tegellagen be-
zeichnet die relative Dauer bis zu der folgenden ahnlichen
Ablagerung.

Die Bildung dieser Flotze fallt mit den jungeren Schichten
des tertiaren Sandes zusammen. Eine Hebung bat man an
den Lignitflotzen nicht bemerkt, wohl aber Rutschungen und
Senkungen, die aber an der Oberflache nicht wahrnehmbar
sind.

Der stark aufgeweichte Zustand der Holzer liisst sich aus
der Lage der zusammengedruckten Jahresringe leicht erkennen.
Die' Stocke der hoheren Lagen sind harziger, haben noch
theihveise die lichtgelbe Holzfarbe und sind weniger zusam-
mengedriickt. Ihr Harzgehalt hat sie lange vor Zersetzung
geschtitzt.

Angebrannte Holzstiicke, Theile von verkohlten Asten und
Stammen, ja selbst mehrere Centimeter machtige Lagen von
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Holzkohle weisen auf Waldbrande hin, die wahrscheinlich
durch Gewitter, d. h. durch Blitzschlage entstehen konnten.

Znweilen findet man in den oberen Theilen oder an dem
Ausgange der Lignitflotze verkieselte Holzstamme mit voll-
standiger Holzstructur, wie dies bei dem wenig machtigen
Lignitflotz von Guntramsdorf und Neufeld der Fali ist.

Im siidlichen Theile des Wiener Beckens ist die Dečke
nur wenige Meter machtig, und es wird darum die Aus-
beutung der Lignite durch offenen Tagbau erleichtert; jedoch
ist das Ausgehende solcher Flotze so murbe und verwittert,
dass das Material derselben als Brennstoff nicht venvend-
bar ist.

Die Lignite des Wiener Beckens entwickeln beim Ver-
brennen eine grosse Menge schwefeliger Saure und anderer
Gase und hinterlassen 6 bis 20% Asche, welche sehr erdig
und meist durch Eisenoxyd rothgefarbt ist.

Die schwachen Lignitflotze sind von dunkelbrauner Farbe
und zeigen nach dem Austrocknen einen glanzenden Bruch;
die machtigeren Ablagerungen aber bleiben meist matt im
Bruche und liefern ein stahlgraues, etwas poroses, hartes und
gutes Goaks und sintern vollig zusammen. Die Lignite mit
glanzendem Bruche sintern beim Vercoaksen nicht.

Zur Kesselheizung und zum Ziegelbrennen ist der Lignit
ein gutes Brennmaterial. Seine Heizkraft steht zu der des
harten Holzes im Verhaltnisse wie 12:10; man bedarf also
bei guter Verbrennung dem Gewichte nach 20% mehr Hart-
holz als von reinem und gut ausgetrocknetem Lignit, um die-
selbe Hitze zu erzielen. Die Eigenschaft, dass er sich leicht
und sogar in offenen Meilern gut vercoaksen lasst, macht ihn
als Goaks zu vielen Zwecken tauglich, wie z. B. zu Schmied-
feuer, zur Erzeugung grosser Hitze in Schmelzofen und zur
Gaserzeugung; zur Zimmerbeheizung und Sparherdfeuerung ist
er vveniger geeignet.

i) Die altere Braunkolile ist von dunkelbrauner Farbe,
selten ganz schwarz, im Querbruche muschelig und glanzend
mit dunkelbraunem Strich. Sie hat nur theihveise eine er-
kennbare Holztextur und selten ein schieferiges Gefiige.

Die Flotze dieser Kohle findet man nur in den tieferen,
sandigen Tertiarschichten, vvelche unter dem Tegel liegen und
nur an den Abhangen und Auslaufern des spater gehobenen
Rosaliengebirges naher zutage treten. Meistens liegt die altere
Braunkohle auf den Triimmern des Grundgebirges, oft aber
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auch in den hoheren Schichten von glimmerreiehem Tegel
und Sand, wo sie leicht zu schurfen ist; jedoch ist sie nicht
auf eine bestimmte Unterlage beschrankt.

Uber dem Kohlengebilde liegen haufig nichts als Diluvial-
sand oder Geschiebeablagerungen. Ihr Alter ist wahrscheinJich
nicht tiberall dasselbe, vielmehr scheint es, dass sie wahrend
der Tertiarzeit in etwas ungleichen Zeitraumen, aber unter
ziemlich gleichen Umstanden in muldenformigen Vertiefungen
gebildet worden ist.

Auch diese Braunkohle scheint von den Vegetabilien ab-
zustammen, welche nicht an der Stelle gewachsen sind, wo
heute die Kohlenflotze liegen; denn sie liegt auf einer Schichte,
wo von einer Dammerde gar keine Špur ist, und auch hier
sind die Wurzelstocke zerstreut und befmden sich oft in
hoheren Lagen, wie dies die Kohlengruben von Zillingdorf und
Neufeld bewiesen. Es muss daher auch hier angenommen
werden, dass wahrend des einstigen Tertiarmeeres Treibholzer
und andere Vegetabilien sich an jenen Stellen, wo sie die
Stromung nicht fortriss, sammelten, in die Tiefe sanken und
vermoderten.

Man tindet sehr selten deutliche Spuren von solchen Or-
ganismen, die auf die Entstehung der Kohle leiten konnten.
Die kleinen, kaum kenntlichen Organismen lassen jedoch die
Vermuthung aufkommen, es seien nebst Holz auch Graser und
Torfmoose gewesen, die durch starke Pressung der Uberlage-
rung in diesen compacten Zustand kamen und den vegetabi-
lischen Grundstoff abgaben.

In diesem Fali e mussten die Localitaten, wo diese Kohle
nun gefunden wird, an der Oberflache gelegen sein, damit sich
Torfmoore bilden konnten; sie sanken aber spater in die Tiefe
des Meeres, vvurden von den Tertiargebilden uberlagert und
dann durch Bodenerhebung wieder in ihr jetziges Niveau ge-
bracht. Ihre unregelmassige Lagerung und die meist sehr
starke Neigung bestatigen diesen Vorgang, ftir welchen noch
der Beweis vorliegt, dass in der secundaren Periode und zu
Beginn der Tertiarzeit das Wiener Becken als Meer noch
nicht bestanden hat, sondern dass an dieser Stelle ein uber
das Niveau der Wasser gelegenes Festland, worauf sich Torf¬
moore bilden konnten, gewesen sein musste.

Alle diese Falle konnten nach und nach die vorenvahnten
Anhaufungen von Pflanzenresten hervorbringen, da ihre Resul-
tate sich stets summieren, so lange sie in derselben Weise
fortdauern. Kam nun, nachdem Wasser in das Becken ein-
gedrungen war, daruber eine machtige Lage von Sand. Tegel,

Petkovšek, Erdgeschichte Niedevosterreichs. 15



Gerolle u. dgl., so trat ein Vermoderungsprocess ein, indem
durch die langsame Verbrennung den Pflanzen immer mehr
und mehr Sauer- und Wasserstoff entzogen wurde. vvahrend
gleichzeitig eine relative Vermehrung an Kohlenstoff eintrat.
Nun weiss man aber, dass alle Pflanzen bei ihrer Vermode-
rung unter Wasser stets mehr Sauer- und Wasserstoff als
Kohlenstoff verlieren, daher niihert sich eine solche Ablagerung
von Pflanzensubstanzen immer mehr dem Gharakter und der
chemischen Zusammensetzung der Braunkohle.

Dieser Umivandlungsprocess komite aber im Wiener
Becken auch durch locale Eimvirkungen. wie z. B. durch ein
tiefes Einsinken oder durch einen unmittelbaren Contact mit
einem heissflussig aus dem Erdinneren emporquellenden Gas
oder Wasser beschleunigt iverden.

Die altere Braunkohle ist ein besseres Brennmaterial als
die jiingere, h at gewohnlich einen geringeren Wassergehalt,
entwickelt mehr Heizkraft, die beim Verbrennen sich ent-
wickelnden Gase sind nicht so penetrant, der Schwefelgehalt
ist im allgemeinen geringer, doch immer gross genug, um beim
Verbrennen durch den Geruch ivahrnehmbar zu sein, und der
Aschenrtickstand kleiner. Die Pleizkraft verhalt sich im allge¬
meinen zu jener des Buchenholzes wie 7:10; man bedarf
daher etwa 10 q Hartholz, um die gleiche Hitze zu erzeugen,
wie mit 7 Centner Braunkohle bei guter und vollstandiger
Verbrennung.

Die erste Kohlengrube Niederosterreichs ivurde 1758 bei
Thallern im Bezirk Mautern entdeckt, deren Abbau aber
erst 80 Jahre darnach einen lebhaften Aufschwung erlangte.
Es sind hier zwei Kohlenflotze in der jiingeren Tertiarforma-
tion vorhanden, die auf thonigem Sand aufruhen, der seiner-
seits wieder den Granulit (Weisstein) zur Grundlage hat.
Die Flotze bestehen aus je drei Banken, die durch taubes
Schiefergestein getrennt sind. Durch zahlreiche Bohrver-
suche ist constatiert, dass beide Flotze, die unter die Donau
einfallen und unter derselben fortstreic-hen. noch bis an ihr
linkes Ufer sich fortsetzen. Die Kohle dieser Localitat, obivohl
von minderer Qualitat, erhielt eine geivisse Bedeutung durch
ihre Lagerung an der Donau oberhalb Wien. Vor einigen
Decennien noch wurden iiber 400.000 Centner jahrlich abge-
baut und nach Wien gefuhrt.

Eine tertiare Braunkohlenablagerung aus dem alteren
Miocan von geringer Ausdehnung, aber besserer Qualitat,
tritt bei Hart niichst Gloggnitz auf. Dieses erst im Jahre 1840
entdeckte Flotz ist wohl sehr machtig, befmdet sich in einer
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Vertiefung des Grauwackenschiefers und bildet eine abge-
stumpfte, etwas schief stehende Pyramide, deren Basis immer
breiter wird, deren Grund aber noch nicht erreicht ist. Es
stand ursprunglich machtig zutage an, ist aber jetzt nicht so
ergiebig wie einstens. Der Bau steht noch im Betriebe.

Nach einer Untersuchung von Prof. Schrotter*) hat diese
Kohle die Dichte P364, enthalt circa 3'12°/0 Schtvefel und
erzeugt beim Erhitzen 52 bis 54°/0 Goaks. Die Heizkraft be-
rechnete man auf 4813 Warmeeinheiten. Die Elementaranalyse
gab im Mittel:

Procent
Kohlenstoff.57'71
Wasserstoff ..4-49
Sauerstoff . ..25-26
Asche.12-54

Diese Kohle fand friiher auf der Siidbahn zur Locomotiv-
heizung und auch bei den Ziegeleien und Fabriken der Um-
gegend vielfache Verwendung. Noch im Jahre 1872 betrug die
jahrliche Production 245.580 Gentner.

Das Vorkommen gewisser Susswasserbildungen in dem
kleinen Kohlenbecken von Hart weist darauf hin, dass dasselbe
vor dem Eindringen des Meeres eine Zeit lang mit Siisstvasser
erfullt war. Die Kohlenflotze lagern unmittelbar auf dem
Glimmerschiefer und enthalten Reste von Landsaugethieren
und Baumstammen, tvelche den Goniferen angehoren. Charak-
teristisch fur die Harter Kohle sind schliesslich noch zwei
Erdharze, Hartit und Ixolit, tvelche in den Langen- und
Querrissen des bituminosen Holzes vorkommen. Hartit ist weiss
gefarbt und tritt vorzugstveise in Querrissen auf, tvahrend
der hyacinthrothe Ixolit meist in den Langsrissen zu finden ist.

In der zwischen Ober- und Unter-Wdlbling und
Absdorf gelegenen Bucht erhebt sich ein lehmiger Hiigel, an
dessen Nordseite zwei Kohlenschachte angelegt tvurden. Die
hier getvonnene Kohle ist schtvarz mit braunem Strich und
besitzt eine bedeutende Heizkraft. Das Hangende des Kohlen-
lagers besteht aus grauem Lehm. Leider hat das junge Unter-
nehmen mit Wassercalamitaten zu kampfen.

Auch Gaaden, Kleinfeld bei Piesting. Grillenberg
und Jauling nachst Pottenstein sind Bezugsquellen fiir tertiare
Braunkohle. Namentlich am Grillenberg und in Jauling gibt
es kleinere Kohlenbecken in der alteren Neogenformation

*) Sitzungsbericht d. Akad. d. Wissenšch. 1849, IX. u. X. Heft.
15*
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(Miocan), vvelche ziemlich miichtige und im Abbau begriffene
Kohlenflotze enthalten.

Ein sehr ausgedehntes Vorkommen der tertiaren Braun-
kohle aus der alteren Neogenformation fmdet sich in der
Ebene, welche sich von Wiener-Neustadt nordostlich gegen
das Leithagebirge und gegen Ungarn ausdehnt und vom
Leithafluss durchzogen wird. Die Baue befmden sich nachst
den Orten Zillingdorf und Lichtenworth in Niederosterreich
und in Neufeld und Zillingthal in Ungarn.

Am Westrande des Rosaliengebirges bei Pitten wird die
Glanzkohle von Inzendorf und Leiding gewonnen, und zwar
von zwei Flotzen in einer Machtigkeit von V2 ™; bei Klingen-
furt tritt ein Braunkohlenflotz von 1 bis lV2 m und bei
Schauerleiten nachst Schleinz von V2 bis 1 m Machtig¬
keit auf.

Die in Rede stehenden Flotze hangen untereinander
wenig zusammen, und doch sind ihre Unterlagen, Bildungen
und Bedeckungen einander so ahnlich, dass das ganze Vor¬
kommen als ein zusammengehoriges aufgefasst rverden muss.

Zwischenlagen von blauem Thon (Tegel) durchziehen die
Flotze fast gleichformig durch ihre ganze Ausdehnung, welcher
Umstand zu einer localen Scheidung eines oberen und unteren
Flotzes fuhrt. Die Flotze sind nicht horizontal gelagert,
sondern erscheinen je nach ihrer Unterlage bald gegen Osten,
bald gegen Westen geneigt. Die Machtigkeit der oberen Flotz-
lage betragt 5 bis 6 m, dagegen ist jene der unteren sehr un-
gleich, denn sie betragt 1 bis 8 m.

Die Untersuchungen auf tiefer liegende Flotze mussten
oft aufgegeben werden, da aus dem angeschlagenen Loche
eine ungeheuere Menge von Grundwasser mit grosser Heftig-
keit empordrang. Der Wasserandrang, mit dem man hier viel-
fach zu kampfen hat, ist wegen seiner Regelmassigkeit inter-
essant; er betragt constant circa 1280 m3 binnen 24 Stunden
bei jeder Witterung und Jahreszeit.

Sowohl die Kohle aus der in die nordostlichen Auslaufer
der Alpen eindringenden Bucht von Wiener-Neustadt und
Gloggnitz, als auch jene aus dem Westrande des Rosalien¬
gebirges bei Pitten hat vielfach ein erdiges Aussehen, enthalt.
viel Schwefelkies und wird sehr oft zur Alaunfabrication ver-
wendet.

Diese Kohle, wiewohl von schlechter Qualitat, hatte friiher
fur Wien und Umgebung gleichwohl eine grosse Wichtigkeit;
sie wurde namlich nach den Ziegeleien am Wienerberge und
nahen Fabriken verfrachtet und diente dort als sehr billiges
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Heizmaterial. Zum Zwecke der Ausnutzung der Braunkohlen-
flotze in dem Becken zwischen Wiener-Neustadt und dem
Leithagebirge wurde sogar ein Schiffahrtscanal angelegt, in
welchem sich bald ein lebhafter Verkehr thalauf, thalab nicht
nur mit Braunkohle, sondern auch mit Brennholz und Ziegeln
entwickelte.

Dieser Ganal wurde in den Jahren 1797 bis 1804 aus
Staatsmitteln erbaut und war anfangs dazu bestimmt, nur die
Anfangsstrecke eines langeren Ganalzuges zu bilden, welcher
Ungarn, Steiermark und Krain verbinden und sich soviel als
moglich der Meereskuste bei Triest nahern solite, dessen
weitere Ausfiihrung indes unterblieb. Auch die wirklich aus-
gebaute Wasserstrasse zwischen Wiener-Neustadt und Wien
wurde in spaterer Zeit noch dadurch abgekurzt, dass man die
Strecke vom Wienerhafen vor dem Hauptzollamte bis nahe
zur ehemaligen St. Maraer Linie aufliess und fur die Verbin-
dungsbahn benutzte.

Die vorzugsweise fiir den Kohlentransport mit grossen Geld-
opfern gebaute Wasserstrasse entspricht heute allerdings ihrer
Rentabilitat nicht mehr, denn die Bergwerke in dem oben
angefiihrten Kohlenrevier sind derartig erschopft, dass der
Abbau die Arbeit nicht immer lohnt; doch belief sich die
Gesammtproduction an Braunkohle inNiederosterreich vrahrend
des Jahres 1897 auf 16.149 q im Geldwerte von 7972 fl. Mit.tel-
preis pro Metercentner am Erzeugungsorte ist 49 kr.

III.

Secundare Bildungen aus dem mesozoischen Zeitalter.

Die Gesteinsablagerungen und Bildungen der secundaren
Formationen gehoren zu jener Periode, in Avelcher zuerst
Wirbelthiere (Saurier. Fische und Beutelthiere) auftreten. Die
mannigfach geschichteten Gesteine dieser Zeit fuhren zahlreiche
organische Reste, worunter besonders die ersten Spuren von
Vogeln und beutelthierartigen Saugern unsere besondere Aul-
merksamkeit erregen. — Unter den Gesteinen heiTschen
Kalke, Sandsteine, Mergel, Dolomite, Gips und in der
Tiefe Werfener Schiefer vor. Eruptivgesteine sind wahrend
dieses ganzen geologischen Zeitalters seltener und in Niedei'-
osterreich gar nicht vertreten. Das Mittelalter der Erde
scheint demnach als eine Periode verhaltnismassiger Ruhe
gegeniiber den alteren und jiingeren Perioden gevvesen zu
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sein. Denn wahrend die Primar- und Tertiarperiode heiss-
fliissige Gesteinsmassen durch vulcanische Thatigkeit an die
Oberflache gefiihrt haben, wo sie als Lavastrome erstarrten.
oder sich zu Schlackenschichten und ungeheueren Stocken
aufhauften und dadurch neue Berge, Inseln und grosse Land-
striche bildeten, scheinen die einzelnen Theile der jugendlichen
Erde der mesozoischen Periode in Form flacher Eilande aus
dem warmen Urmeere emporzutauchen. Es ist daher anzu-
nehmen, dass sich das Meer immer mehr und mehr zuruck-
zog und dass es dicke Schlammschichten, woraus spater
Gesteine entstanden, zuriickliess.

Glatt und eben mussten sich die Schichten in deri un-
bewegten Tiefen des Urmeeres wahrend des mesozoischen
Zeitalters abgelagert haben; zerrissen, gebogen, gewunden,
versehoben und sogar nmgekippt begegnen sie uns heute an
der Oberflache schon in den nachsten Anhohen des Wiener-
waldes. Durch mannigfache, oft selbst wiederholte Verande-
rungen an der Oberflache, durch Hebungen und Senkungen
namlich, erhielten die zuerst horizontal oder wenig geneigt
abgelagerten Schichten eine Stellung, die nicht mehr als die
natiirliche (ursprungliche) angesehen werden kann; denn sie
sind steil, oft senkrecht, gebrochen, verschoben, in die Hohe
geriickt, oder sie haben durch einen Seitendruck eine rvellen-
formige oder gewundene Stellung erhalten (Fig. 5 pag. 28).

Solche Storungen wiederholten sich jedenfalls ofters, bis
die Erdkruste infolge der allmahlichen Abkuhlung eine solche
Dicke und Festigkeit erlangte, dass eine langere Ruheperiode
und eine gewisse Stabilitat in den bereits gebildeten Forma-
tionen eintreten konnten. Alle diese augenfalligen Bevveise der
vielmal unterbrochenen und gestorten Bildungen in den
secundaren Gebirgen konnen in den bis nach Wien reichenden
Alpen vielfach beobachtet werden. So war z. B. an einigen
Stellen (die Hohe Wand bei Wiener-Neustadt, Enzesfeld) die
Hebung durch die im Inneren der Erde rvirkenden Krafte eine
so gervaltige, dass die Gesteinsschichten vollig umgesturzt
sind, und somit die jungeren Bildungen unter altere zu liegen
kamen.

Hie und da fmdet man altere Schichten gehoben und
mehr oder weniger steil einfallend, wahrend die jungeren hori¬
zontal am Fusse der Gehange abgelagert sind. Daraus folgt,
dass die horizontalen Schichten noch nicht da waren, als die
alteren zu ihrer gegemvartigen Steilheit aufgerichtet wurden
(Fig. 3 pag. 24). Die Riicken der schon bewaldeten Anhohen.
die unsere Htigellandschaft so lieblich machen, sind trotz der
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vielfachen Storungen alter, als die horizontalen Schichten;
denn ware das nieht der Fali, so sieht man nicht ein, warum
nicht auch die horizontalen mitgehoben waren.

Selbstverstandlich lasst sich die naturliche Schiehtenfolge
nicht uberall verfolgen. weil uns an vielen Orten ein uner-
griindetes Schuttland, ein Resultat der gewaltigen Fluten aus
den tertiaren und noch jungeren Perioden, jedwede Einsicht
in den unterirdischen Bau der reich gegliederten secundaren
Formationen verwehrt, und nur wenige Punkte zeigen uns den
oft hochst verwickelten Unterbau der Gebirge.

Die Besichtigung der eigenthumlichen Schichtenbildungen,
die besonders deutlich in vielen Steinbriichen und Abstiirzen
des Wienerwaldes und der Voralpen zutage treten, setzt uns
in Erstaunen, und es fallt uns schwer in dem Wirrsal von
Felsensturzen, Verschiebungen und Schichtenstorungen den
Faden der ursprunglichen Ordnung zu finden. Wenn wir
schliesslich jene unfassbaren Krafte, welche diese grossai'tigen
Veranderungen der festen Erdkruste hervorgerufen haben,
staunend bewundern: so mtissen wir doch mit allen Kundigen
in dem einem iibereinstimmen, dass die aus den Alpenlandern
bis nach Wien und noch weiter heriiberziehenden Secundar-
schichten nicht durch ein geologisches Elementarereignis,
durch eine sogenannte \Veltkatastrophe, in die gegemvartige
Lagerung, sondern durch langsam, aber stetig wirkende
unterirdische Krafte gebracht werden konnten.

Zahlreiche organische Reste lassen eine reiche Entwick-
lung der Pflanzen "und Thienvelt vermuthen. Krebse, Ammo-
niten, Belemniten. homocerce Ganoiden, Knochenfische, Rep-
tilien (Saurier), die ersten Spuren der Vogel und Saugethiere
(Beutelthiere) sind als Reprasentanten aus der Thienvelt in
der secundaren Periode zu verzeichnen. Diese Thienvelt ist
heute vollig ausgestorben und hat daher in der Jetztwelt
keinen Vertreter mehr. Nur fossile Reste, vorzuglich von
Meeresgeschopfen, fiillen hie und da in erstaunlicher Menge
manche Schichten an.

Unter den Pflanzen sind fur dieses Zeitalter besonders
Coniferen, Zapfenpalmen, Pandaneen und auch schon
Bluten tragende Laubbaume charakteristisch. Die Pflanzen
haben zwar im allgemeinen bereits eine gewisse Ahnlichkeit
mit der gegenwartigen Flora, jedoch sind die meisten Ge-
schlechter nur mit den Pflanzen eines mehr tropischen Klimas
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zu vergleichen; sie hatten nur bei grosser Feuchtigkeit und
Warme eine iippige Vegetation.

Die secundaren oder mesozoischen Formationen zeigen in
ihren aufeinander folgenden Ablagerungen bei ziemlich
gleicher Gesteinsbeschaffenheit eine grosse Ungleichformigkeit
der Petrefacten, die darom fur jede einzelne Abtheilung ein
\veit besseres Kriterium bilden, als die Gesteine selbst.. Man
kann deshalb aus der Art der Versteinerungen oft mit grosser
Sicherheit die gleichzeitige Entstehung und das grossere
oder geringere Alter der Sedimente erkennen, auch wenn sie
von sehr verschiedener mineralischer Zusammensetzung sind.
Die gleichzeitigen Bildungen, welche die Ablagerungsresultate
gewisser Zeitabtheilungen umfassen, lassen sich demnach nach
dem Charakter der fossilen Organismen fur unser beschranktes
Gebiet zu folgenden Formationsgruppen von oben nach unten
vereinigen:

1. Die Kreideformation oder das Zeitalter der
Rudisten.

Die Kreideformation umfasst sehr petrefactenreiche, meist
marine Schichten von Kalksteinen, Mergeln, Sandsteinen, Con-
glomeraten, Sand und Thon. Diese Gesteine sind meist licht
gefarbt und besonders durch die nur in dieser Formation
vorkommenden Rudisten und durch die Schreibkreide charak-
teristisch. Die Entwicklung beschrankt sich nur auf den alpinen
Theil und zeigt in Niederosterreich folgende drei Stufen:

a) Aptychenschiefer, ein \veisser Mergelkalk von
muscheligem Bruche; er wird in Stollberg bei Hainfeld zur
Erzeugung eines guten hydraulischen Kalkes venvendet.

b) Wiener oder Karpaten-Sandstein, in der Sehvveiz
Flysch genannt; er ist das machtigste Glied dieser Forma¬
tion. *)

c) Gosauschichten mit Alpenkohle; sie erscheinen meist
als Ausfullungsmassen von Mulden und Thalern, wie z. B. in
der Neuen Welt westlich von Wiener-Neustadt, und sind aus
Conglomeraten, Mergeln, Sandsteinen und Kalken zusammen-
gesetzt.**) Gosauschichten lagern meist auf Alpenkalk, seltener
auf buntem Sandstein.

*) Beziiglich des Wiener oder Karpaten-Sandsteines muss bemerkt
werden, dass die Meinungen der Geologen uber das Alter dieses Gesteines
noch auseinander gehen.

**) Nach dem Gosauthale, wo man sie zvvischen den hoch empor-
ragenden Kalkgebirgen die Schluchten ausfiillend und machtig entwickelt
findet, hat man sie als Gosauformation benannt. Sie sind durch ihren
Reichthum an Fossilien ausgezeichnet.
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Die Kreideformation erreicht in dem Wienerwalde ihre
grosste Entwicklung. Von Piesting am kalten Gang an er-
streckt sich dieselbe uber Dreistetten, Muthmannsdorf, Stoll-
hof, Mayersdorf, Zweiersdorf nnd Griinbach bis nach Buchberg.
Von hier verbreiten sich die Kreidegebilde langs des Pfennings-
baches tiber Scheuchenstein und Miesenbach bis gegen Weid-
mannsfeld, wo sie wieder den kalten Gang erreichen.
Ausserdem erscheint die Kreideformation in einer schmalen
Schichte bei Ramsau, welche sich, allmahlich verbreitend,
uber Altenmarkt, Alland, Sittendorf, Johannstein in
die Briihl und zum Ostrande der mit Giesshiibel endenden
Gebirge, also bis Maria-Enzersdorf hinzieht.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass sich in der Kreide¬
formation bei Dreistetten ein Lager von Brauneisenstein
findet, dem aber sonst keine weitere Bedeutung zukommt.
2. Die Juraformation oder das Zeitalter der Ammo-

niten, Belemniten und Fischsaurier.
Die Gesteine dieser Formation sirid mannigfach in Farbe

und Structur; Kalke, Mergel, Schiefer und Thone erscheinen
in reicher Abivechslung. Der Jura wird schon von Leopold
v. Buch nach der Farbe der vorherrschenden Gesteine in
folgende Abtheilungen unterschieden:

a) Scliwarzer Jura (Lias) mit zahlreiehen Ammoniten,
Belemniten, Ichthyosaurien und Plesiosaurien. Derselbe ist in
Niederosterreich aus folgenden Gliedern zusammengesetzt:

Kalkstein (Enzesfeld bei Wiener-Neustadt, Hohenberg,
Lainz bei Wien).

Dolomit (Schwarzau).
Rauchivacke (Turnitz).
Sandstein (Alland, Gresten, Gaming, Gruberau).
Mergeliger Sandstein (Heiligenkreuz).
Thoniger Spharosiderit (Traisenthal, Grossau).
Grestener Kalk, welchen man an der Strasse zwischen

St. Veit bei Wien und der Einsiedelei in einem kleinen Stein-
bruche aufgeschlossen findet.

b) Brauner Jura mit oolithischen Kalken und Mergeln,
welche auch viele Ammoniten und Belemniten enthalten. Seine
feinkornigen und eisenschiissigen Ivalkschichten tiberlagern bei
Enzesfeld den unteren (schwarzen) Jura und bilden siidlich
von Kaltenleutgeben die felsigen Gehange mit Ammoniten.

c) Weisser Jura besteht aus lichten Kalken. die nicht
selten Sternkorallen fuhren. Dieser Kalk, Korallenkalk, ist in
Niederosterreich sehr beschriinkt.
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Andere erwahnenswerte Jurakalke mit charakteristischen
Fossilien treten in der Ramsau sudlich von Hainfeld, bei
Fiihlenbacli und Weissenbach in der Hinterbruhl, bei
St. Veit und Mauer nachst VVien auf; am sudlichsten er-
scheinen sie in der Nahe von Hornstein bei Piesting. Bei
St. Veit und Mauer ragen sie klippenartig aus dem Wiener
Sandstein hervor. Am linken Donauufer findet man Jurakalk
bei Ernstbrunn.

3. Die rhatische Formation oder das Zeitalter der
Beutelthiere.

Die rhatische Formation besteht in Niederosterreich aus
einem breiten Zuge, der zwischen Altenmarkt a. d. Enns und
Mariazell in einer Breite von etwa 60 km aus der Steiermark
hereintritt. Hochkohr, Linsenstein, Dirnstein, Scheiblingsstein
und der grosse Otscher mit seinen Abhangen gegen die Erlaf,
dann der Hochstadl bei Weichselboden, die Zellerhut, die
Gmeinalpe und die Sauvvand bei Mariazell liegen bereits in
der rhatischen Formation.

Von diesem Zuge zweigt sich ab eine Seitenlinie von viel
geringerer Maehtigkeit, welche sich nach vielen Unterbrechungen
in nordlicher Richtung bis nach Modling hinzieht.

Andere Partien dieser Formation sind: Die Siidabhange
vom Goller, Gippel und Preineck in der Schvvarzau, die
rechte Seite des Hollenthales, die Gehange am Nordfuss
des Schneeberges und Hengstberges bei Sirning, die
beiden Thalseiten zwischen Oberpiesting und Pernitz, die
Strecke zwischen Hirtenberg und Pottenstein im Triesting-
thale, der Kalvarienberg bei Baden und der Hundskogel
in der Hinterbruhl.

Alle diese Gebirgszuge bestehen aus folgenden Haupt-
gliedern:

a) Hauptdolomit, in unterbrochenen Partien bei Hirten¬
berg, Pottenstein, Baden und Modling, wo er den Eingang in
die Klause .rechts und links bildet.

b) Dachsteinkalk mit der charakteristischen Dachstein-
muschel (Megalodus triqueter), deren Durchschnitte „Kuhtritte”
genannt werden; er ist besonders schon durch die Strasse bei
Waldegg im Piestingthale aufgeschlossen.

c) Kossener Schichten (Kossen in Tirol); sie bestehen
aus grauen Kalken, Mergelkalken und Mergelschiefern. Der
Anninger mit seinen ostlichen Auslaufern, der Kalvarienberg
in Gumpoldskirchen und theihveise auch der Eingang in die
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Modlinger Klause, sowie eine kleine Partie iiber Enzesfeld ge-
horen diesen Schichten an. Langs des Weges, der von Lainz
nach Ober-St. Veit bei Wien fuhrt, und langs eines Fuss-
steiges, der als nachster Weg in den sogenannten Gemeinde-
wald von den Fussgangern benutzt wird, sieht man Kalke der
Kossener Schichten an mehreren Punkten aufgeschlossen.
Dieselben sind an der braungelben Vervvitterungsflache und
an den zahlreichen Petrefacten leicht zu erkennen.
4. Die Triasformation oder das Zeitalter der Panzer-

lurche.
Die Triasformation ist in Niederosterreich am ausgedehn-

testen und spielt beim Aufbau des Sehneeberges, der Rax
u. s. w. die Hauptrolle. Auch das ganze Voralpenland und
die Mittelgebirge dieses Landes bis zu einer Linie. welche vom
Ennsthal iiber Waidhofen, Ybbsitz, Gaming, Neustift bei
Scheibbs, Fischbach, Rabenstein, Traisen, Hainfeld, Alten-
markt, Grub und Kaltenleutgeben bis Breitenfurt reicht und
die Langenausdehnung der Triasbildungen von Westen nach
Osten bezeichnet, ist zum grossen Theil aus Triasgesteinen
zusammengesetzt. Dieselben zerfallen in folgende Glieder:

a) Werfener Schiefer, die unterste Schichte bildend,
Gutensteiner Kalk und Dolomit.

b) Muschelkalk. Derselbe besteht aus Dolomiten, Kalk-
schiefern und krystallinischen Kalken. Er erscheint an der
Miindung des Nasswaldes, auf der West- und Ostseite des
Sehneeberges und in der Umgebung von Gossling und Lunz.

c) Hallstatter Kalk, Lunzer Schichten und Oppo-
nitzer Schichten, vvelche das oberste Glied der Trias bilden.
Die Opponitzer Schichten, vvelche vorvvaltend aus dolomi-
tischen Kalken, Mergeln und Rauchvvacken bestehen, vverden
auch dem Rhat zugezahlt.

Beziiglich der Verbreitung der Triasgesteine sei noch be-
merkt, dass am Ostrande der Alpen auch noch die Gebirge
vvestlich von Voslau und Baden, die Hiigelkette zvvischen
Rohrbach und Sattelbach und einige Berge bei Giesshiibl
dieser Formation angehoren.

Geologischer Charakter der Kalk- und Sandsteinzone.
Die vviehtigsten Glieder der secundaren Ablagerungen, aus

vvelchen die nordostlichen Auslaufer der Alpen zusammen¬
gesetzt sind, bilden der V iener Sandstein und eine Reihe
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von Kalken, welche nach obiger Gruppierung verschiedenen
Altersstufen angehoren. Daher unterscheidet man in jenembis
nach Wien reichenden Vorgebirge der Alpen, welches gemein-
lich als Wienerwald bezeichnet wird, zwei Zonen, eine
Kalk- und eine Sandsteinzone, die sich schon ausserlich
infolge ihrer nngleichen geologischen Beschaffenheit verschieden-
artig reprasentieren.

Die Sandsteinzone tritt, dem Avestostlichen Streichen
der Alpen folgend, langs der Donau nach Niederosterreich ein
und wird durch die Linie: Golsenthal, Hainfeld, Am Gericht,
Kaumberg, Altenmarkt, Alland, Heiligenkreuz, Kaltenleutgeben,
Mauer und Ober-St. Veit von der Kalkzone getrennt. Die
durch die eben genannten Punkte gezogene Linie wird von
den meisten Geologen als Sudgrenze der Sandstein- und als
Nordgrenze der Kalkzone angenommen. Nur muss hier bemerkt
werden, dass das Gebiet zwischen Altenmarkt, Kalksburg,
Ober-St. Veit, Modling, Hirtenberg hei Leobersdorf und Potten-
stein insoweit der Kalkzone zugezahlt werden kann, als nicht
jungere Bildungen, Avie tertiarer Schotter, Tegel, Gonglomerat
u. s. w., hie und da die den Untergrund bildenden secundaren
Kalkschichten uberdecken. Die Kalkzone reicht an manchen
Punkten ganz ansehnlich theils in das Gebiet des Wiener
Sandsteines, theils in noch jungere Ablagerungen hinein, Avie
z. B. bei Kalksburg, St. Veit u. a. O., wo die tertiaren Gebilde
die jungeren Glieder der Kalkzone saumartig einfassen.

Der Gegensatz zwischen dem Sandstein- und Kalkgebiet
druckt sich nicht nur in der Oberflachenconfiguration, sondern
sogar im Vegetationscharakter aus, welcher Unterschied haupt-
sachlich durch die mineral ogische Zusammensetzung und durch
das geologische Alter der Gesteine soAVohl, als auch durch die
petrographische Ausbildung der den Wienerwald aufbauenden
testen Erdkruste bedingt wird.

a) Die Kalkzone umfasst im Wienerwalde ein Gebiet,
welches im Durchschnitte eine Ausdehnung von 24 km von
Suden nach Norden und ebensoviel Kilometer von Westen
nach Osten besitzt, stellt in geologischer Beziehung eine Avahre
Musterkarte von secundaren Ablagerungen der Alpen dar und
ist auch in landschaftlicher Hinsicht in keiner Weise zu unter-
schatzen, denn Avir finden hier neben senkrechten FelsAviinden
und steilen Abhangen echte Alpenthaler, Avelche. schluchten-
artig das Land durehziehend. mit ihren grotesken Felsbildungen
recht interessante Bilder gevvahren. Da die Kalkzone des
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Wienerwaldes mit den dolomitischen Gesteinen innig ver-
knupft ist, so zerbrockeln ihre steilen Zacken und die nackten
Abstiirze und Kliifte sehr leicht; man findet daher uberall
dort, wo die kalkigen und dolomitischen secundaren Schichten-
complexe machtig auftreten, grosse Schutthalden an den
Gehangen der steilen Felspartien. Nicht selten trifft man be-
sonders an den Thalseiten neben dem groben Schuttgerolle
auch gevvaltige Felsblocke, die der Landschaft ein recht cha-
rakteristisches Geprage verleihen.

Innerhalb der Kalkzone treten auch weichere Gesteine,
wie Mergel. Mergelschiefer und Lunzer Sandsteine auf, \velche.
mitten im Kalksteingebiete sanftere und niedrigere Bergformen
bildend, oft dicht bewaldet oder auch nur mit einem
saftigen Griin bedeckt sind. Besonders eigenthiimlich sind
einem derartig geologisch zusammengesetzten Boden die so-
genannten „gemischten Bestande”, in welchen neben der Buche
auch Tannen, Fichten undFohren waldbildend auftreten. Das
Auftreten derartig gemischter Walder zeigt recht anschaulich.
dass das Aufkommen und Gedeihen der Pflanzen wesentlich
von der geologischen Beschatfenheit des Bodens abhangt.

bj Ganz anders reprasentiert sich uns die Sandsteinzone
mit ihren dichten Waldern und selten auftretenden Wiesen.
Die abgerundeten Berg- und Htigelketten tragen meist ge-
schlossene Laubwalder, und nur selten treten Flachen auf, die
vollkommen des Laubholzes entblosst waren. Fast nirgends
storen grobes Schuttgerolle oder gewaitige Felsblocke und
Trummer die landschaftliche Scenerie Steile Abhange und
machtige Felswande trifft man ebenfalls nirgends. Und entziicken
uns die zackigen Contouren und hoch aufragenden grauen
Felswande der Kalkzone, so ergotzt das Sandsteingebiet unser
Auge durch den Reiz seiner bunten Hiigel und langgezogenen
Hohenrucken, welche die bekannten lieblichen Landschafts-
bilder hervorbringen.

Die Sandsteinzone schliesst sich unmittelbar an der bereits
erwahnten Linie an die Kalkzone an und enthalt daher die
bis zum Weichbilde der Residenz reichenden Hohen, wie
z. B. den Kahlenberg, den Leopoldsberg, die Sophienalpe. den
Gallitzinberg, den Satzberg, die Rudolfshohe bei Purkersdorf,
den Heuberg bei Neuwaldegg. die Bieglerhiitte, den Hermanns-
kogel, die Hohenau bei Kierling, den Wolfpassinger Berg u. a.
Ihre hochste Erhebung ist der Schopfl, dessen Rucken bis
zur Donau veriaufL Was die Vegetationsunterschiede der bei-
den Zonen betrifft, so ist es hauptsachlich der Wald, welcher
das Sandsteingebiet so charakteristisch von der Kalkzone ab-
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in dieser vorzugsvveise Nadehvaldungen vorkommen. in \velchen
nur selten Laubbaume, wie Ahornarten. Bergmispel und Eber-
esche eingestreut sind. Das ganze Sandsteingebiet tragt daher
den Gharakter eines dicht bewaldeten Hugel- und Berglandes.

Vielfach fmdet man hier auch grossere Flachen, die der
Vervvitterung nicht in diesem hohen Grade ausgesetzt sind. Es
sind das meist Sandsteinpartien, welche die harteren Calcit-
adern vviderstandsfahiger machen, oder sie stehen unter dem
Schutze der hochstammigen Walder, weshalb sie der Ver-
witterung weniger ausgesetzt sind. Die Mannigfaltigkeit der
Bodengestaltung dieser Zone und ihr landschaftlicher Gharakter
wird also in erster Linie durch die geologische Beschaffenheit
des Untergrundes hervorgerufen, und nur dieser bedingt die
liebliche Aufeinanderfolge von Berg und Thal, die sonst nur
hohen Gebirgsgegenden eigen ist.

Mit Wasseradern ist das Sandsteingebiet nicht so reich-
lich gesegnet wie die Kalkzone. Diese ist, wie wir bereits
ausgefuhrt haben, vielfach von silberklaren Quellen und
Bachen durchzogen, vvahrend jenes hochstens in den grosseren
Thalern mit ergiebigen Quellen versehen ist. Starke
Quellen sind in der Sandsteinzone eine Seltenheit, denn das
meiste atmospharische Wasser fliesst schon auf den obersten
wasserdichten Gesteinslagen, die sich mit einem lehmigen Ver-
witterungsproduete des Sandsteines iiberziehen, in die Rinnsale
und Schluchten ab, und es konnen daher die in den Boden
eindringenden Niederschlage keine machtigen Quellen speisen.
Die wenigen Quellen und Bache fliessen langsam, trage und
nicht continuierlich, sie sind meist warm und als Wasser-
versorgungsobject in den seltensten Fallen benutzbar. Das
stark eisenhaltige Wasser ist reich an Kohlensaure, welchem
Umstande es zuzuschreiben ist, dass sich die aufgelosten Kalke
reichlich in Kluften und Spalten in Form von Galcitadern,
welche dann den Sandstein bald rhombisch, bald deltoitisch
durehkreuzen, ablagern. Hohlraume und sonstige unterirdische
Ausweitungen, wie man sie sonst in der Kalkzone vielfach
findet, konnen hier schon aus dem Grunde nicht entstehen,
weil die durch das kohlensaurehaltige Wasser hervorgerufenen
Klufte und Spalten durch die erzeugten Venvitterungsproducte
nach und nach vvieder ausgefiillt werden. Aus demselben
Grunde ist das Sandsteingebiet auch fiir kleine unterirdische
Wasserlaufe nicht geeignet.

Beziiglich der sonstigen Benutzung der Quellen der Sand¬
steinzone muss bemerkt werden, dass dieselben ebenfalls wie
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die der Kalkzone fiir Heilz\veeke Verwendung finden. wie z. B.
die eisenhaltigen von Heiligenstadt, Dobling, Meidling und Mauer.
Bei Laaben tritt an der Strasse von Neulengbach nach Hainfeld
sogar eine schvvache Jodquelle zutage (Bad Gschaidhof).

Bevor wir zur Betrachtung der Einzelbilder der meso-
zoischen Formationen schreiten, sei in diesem Gesammtbilde
nur noch bemerkt, dass die Gesteine der secundaren Ablage-
rungen sich von jenen der tertiaren durch grossere, von jenen
der primaren durch geringere Festigkeit unterscheiden. Die
secundaren Gebilde zeigen stets feste Schiefer, Sandsteine und
Kalke, vvahrend die tertiaren, wie wir gesehen haben, hauflg
nur lose Schichten von Lehm, Sand und Gerolle aufweisen.
Locale Verschiedenheiten treten in den secundaren Ablage-
rungen nicht so hauflg auf, als in den tertiaren und diluvialen.
Die secundaren Formationen enthalten ferner liberaus petre-
factenreiche Meeresbildungen, die in unzahligen Schichten
ubereinander abgelagert wurden. Diese Ablagerungen der ein-
zelnen geologischen Zeitraume sind jedoch nicht immer leicht
voneinander zu trennen, vvahrend die Tertiarschichten sovvohl
durch ihre Lagerung und Gesteinsbeschaffenheit, als auch
durch ihre Versteinerungen scharf von den jiingsten und
altesten Ablagerungen getrennt zu sein pflegen.

Infolge des hoheren Alters besitzen die Gesteine der
secundaren Formationen auch eine viel grossere Consistenz;
es sind daher die vielen nutzbaren Gesteine der bis Wien
reichenden secundaren Bildungen von grosser Bedeutung.
Unsere Bodencultur, unsere Baumaterialien, vvie auch viele
industrielle Unternehmungen stehen mit den Gesteinen, deren
geologische und praktische Bedeutung in den nachstehenden
Einzelbildern eingehender geschildert werden soli, in inniger
WGchsolt)GziGlmn^.

Die wichtigsten Glieder der secundaren Bildungen sind:
Wiener Sandstein, Kalkmergel und Mergelschiefer.
Gips. Dolomit, Rauhwacke_, Alpenkalk (Gebirgskalk)
und Steinkohle.

1, Wiener Sandstein.

Der Wiener Sandstein zieht sich am nordlichen Bande
des Alpenkalkes in sanfteren, mehi' abgerundeten, vveniger
hoch ansteigenden Bergen, in der Nabe von Wien siidvvestlich,
dann aber westlich durch ganz Osterreich bis in die Schvveiz
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\vo er unter dem Namen „Flysch” auftritt. Jenseits der Donau
(Bisambergj setzt er seine Riehtung nordostlich fort, hat in
den Karpaten wieder eine grossere Erstreekung, die er weiter
iiber Bukowina nach Siebenburgen, Rumanien, Serbien, Bos-
nien, Dalmatien und Italien fortsetzt, wo er sich wieder an
die siidlichen Alpen anschliesst. Dieser weite Umkreis, der alle
Lander der osterreichisch-ungarischen Monarchie, ausser
Bohmen, beruhrt, zeigt die Ufer des iveiten Meeres an, an
denen sieh Sandabsatze bildeten, die fast iiberall von dem-
selben Kalke begleitet und vielfach von alteren und jungeren
Eruptivgesteinen durehbrochen, in ausgedehnten Vertiefungen
aber von jiingeren Gebilden (Tegel, Sand, Conglomerat) be-
deckt sind.

Tm Wienerwalde, wie auch in seiner ganzen nordost-
lichen Verbreitung fallt er im allgemeinen steil ab, unter-
teuft sonach grosse Massen des Alpenkalkes und ragt selbst
in den tieferen Thalern zwischen grosseren Kalkpartien hervor,
und man sieht ihn hier unter dem Kalke oft zu beiden Seiten
der Thaler einfallen. In der Umgebung von Wien ist dies bei
Kaltenleutgeben, bei Grab siidlich von Heiligenkreuz, bei
Alland, bei Waxenhaus und bei Altenmarkt deutlich zu sehen.
Sein haufiges Einfallen unter den Alpenkalk fiihrt zu der
falschen Ansicht, dass er alter sei als der Kalk.

Der Wiener Sandstein ist durchgehends deutlich ge-
schichtet und die reich bewaldeten und angebauten Anhohen
lassen nur seiten die innere Structur des Gebirges erkennen,
in jeder Entblossung aber tritt die meist steil nach Siiden
abfallende Scliichtung deutlich hervor. Die Schichten wechseln
theils in ihrer Machtigkeit, theils in der Festigkeit und Fein-
heit des Korns oft ausserordentlich verschieden bei ihrer
Ubereinanderlagerung. Es fmden aber auch dem Streichen nach
tibergange statt, denn seiten zeigt sich in einiger Entfernung
dieselbe Schichtenfolge wieder.

Untergeordnete Lagen im Sandstein und mit dem-
selben vielmals wechselnd sind Schichten von liydraulischem
Kalk (Mergelkalk) und Mergelschiefer.

Die Farbe des Wiener Sandsteines ist blaulich-grau,
seltener griinlich-grau oder gelblich; an der Oberflache zeigt
sich eine braunliche Farbung, die in die Schichten mehr oder
iveniger tief eindringt und vom Eisengehalte hemihrt.

Der Wiener Sandstein besteht aus etwas zugerundeten,
theils durchscheinenden, theils undurchsichtigen grosseren oder
kleineren Quarzkornern, die mit einem kalkig-thonigen
Bindemittel fest und dicht zusammengekittet sind. Stets sind
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Glimraer-, zuvveilen auch kleine Kohlentheilchen, seltener
rothliche hornsteinahnliche Komer in dem Sedimente ent-
halten. In den mergelartigen Stiicken, wie man sie bei Kahlen-
bergerdorfl und auf dem Bisamberge findet, sind die Quarz-
korner so fein. dass sie selbst unter der Lupe nicht mehr
erkennbar sind; sie miissen daher erst unter dem Mikroskope
untersucht werden. Solche feinkornige Sandsteinschichten sind
von sehr schoner grauer Farbe, gleichen dem Ausseren nach
sehr den hydraulischen Kalken und brausen mit Sauren leb-
haft auf. Aus diesem Grande sind Sandsteine und Mergelkalke
nach ihrem Habitus schwer auseinander zu halten. Die fein-
kornigen Sandsteine sind oft glimmerreich und diinnschieferig,
vvahrend die grobkornigen gewohnlich machtigere Schichten
bilden. Zwischen den dicken Schichten liegen gewohnlich
blatterige Mergellagen. hingegen spalten sich die diinnschiefe-
rigen Sandsteine meist nur nach den haufigeren Einlagen des
beigemengten Glimmers. Es ist selten, dass ein feinkorniger
Sandstein auch mit groberen Kornern untermengt ivare. Nur
in wenigen Schichten findet man nussgrosse Korner, ivelchen
manchmal auch schivarzer Quarz beigemengt ist, wie dies
rechts am Wege von Altenmarkt nach Kleinmariazell zu
sehen ist.

Die chemische Analyse, ivelche C. v. Hauer ausgeftihrt
hatte, ergab ausser dem als unloslich ausgeschiedenen Rtick-
stande ein aus kohlensauren Salzen bestehendes Gemenge als
Bindemittel, welches in gleicher Zusammensetzung auch am
Karpatensandstein beobachtet wurde. Dieser Kitt besteht aus
kohlensaurer Kalkerde, kohlensaurer Talkerde und
aus kohlensaurem Eisenoxydul. Die Menge des Binde-
mittels variiert bei Vergleichung der Stiicke verschiedener
Localitaten zwischen 2 bis 84% in den verschiedenen Ver-
haltnissen, doch ist die Vertheilung derselben in den Stiicken
desselben Ortes sehr gleichformig. Die Menge des kohlensauren
Kalkes ist meist vorwiegend und die Talkerde fehlt nie. Das
Mengenverhaltnis des Eisenoxyduls ist sehr ungleich. Manchmal
ist das Eisenoxydul sogar der vonvaltende Bestandtheil des
Bindemittels und geht in Stiicken, ivelche langere Zeit der
Venvitterung ausgesetzt bleiben, in Eisenoxyd iiber.

Hie und da gibt es auch Sandsteine. deren Hauptmasse
durch ein kieseliges Bindemittel zusarnmengekittet ist. Diese
Sandsteine venvittern nicht so leicht und sind mechanischen
Einwirkungen gegeniiber ividerstandsfahiger.

Die chemische Analyse beziiglich der Gonstitution des
Bindemittels ist folgende:
Petkovšek, Erdgeschichte Niederosterreichs. 16
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Manche Sehichten desWiener Sandsteines sind ausserordent-
lich hart, und man bemerkt kaum die Korner in dem ganz
quarzigen Cement, ja man findet Ubergange bis zu einem
ganz dichten Quarz oder Hornstein mit glasigem oder splitte-
rigem Bruche und einer grunlichen oder rothlichen Farbung.
Andere Sehichten dagegen gehen in Kalk iiber und behalten
rneist die graue Farbe.

Der stets geschichtete Wiener Sandstein bildet manchmal
so machtige Banke, dass er fast massig erscheint, dann ist er
quaderartig, d. h. nieht nur durch die Schichtenebene, sondern
auch durch senkrechte Kliifte in Quadern getheilt. Solche
regelmassige Sandsteinquadern kommen im Wienerwalde
seltener vor; eine haufige Erscheinung sind sie in den Karpaten
und Sudeten, wo sie den Namen „ Quadersandstein fiihren.

Die meisten Sehichten des Sandsteines sind mit unregel-
massigen, ungleich machtigen, weissen Calcitadern nach allen
Richtungen durchzogen. Es sind dies kleine Gange, entstanden
durch Ausfullungen von Spalten, die sich oft kreuzen und
verwerfen. Sie wechseln oft sehr in ihrer Dicke und biegen
oder verzvveigen sich in mehrere Spalten. Diese Kalkspatadern
werden durch die Gebirgsfeuchtigkeit aus dem Kalkgehalte
des Sandsteines ausgeschieden und fullen dann Spalten und
Spriinge, welche infolge der Zusammenziehung der gesammten
Gesteinsmasse entstanden sind, aus. Mitunter kommen in solehen
Kluften und Spalten ganz schone Calcitdrusen vor. In dem
mittleren Steinbruche am Bisamberge findet man in den
schmalen Spalten zusammengepresste, jedoch schon krystalli-
sirte Galcitplatten, die einer Fensterscheibe mit Eisblumen gar
nicht unahnlich sehen. Bemerkenswert ist noch der Umstand,
dass die lockeren Sandsteine sehr wenig Calcitgange enthalten,
wogegen die festen und besonders die quarzreichen, hornstein-
artigen so sehr von denselben nach allen Richtungen durch-
kreuzt sind, dass das Gestein fast ein breccienartiges Aus-
sehen erhalt. Sehr selten und dies nur in den ganz quarzigen
Sandsteinen findet man in den Spalten statt Kalkspat nur
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Quarzkrystalle. Unausgefullte oder theilweise ausgefiillte Spalten
sind selten.

Hier sei noch einer besonderen Sandsteinbildung im
Wienerwalde gedacht, die hie und da in der Nahe kleiner
Kohlenflotze anstehend gefunden wird. Dieselbe besteht aus
groberen, oft ziemlich grossen Quarzkornern, deren Binde-
mittel fast weiss ist, wodurch der Sandstein eine lichte Farbe
erhalt. Dieses Bindemittel ist einem verwitterten Feldspat sehr
ahnlich und braust in Sauren nicht auf. Dieser Sandstein ist
nie von Galcitadern durehzogen, steht meistens ungeschichtet
in Massen an und zeigt von der Oberflache aus gegen das
Innere den Venvitterungsprocess in zonenartigen Schichten,
denen das Eisenoxydul durch Aufnahme von Sauerstoff und
Wasser ein ockeriges oder rostiges Aussehen verleiht:

2 Fe O + O = Fe2 0? -f- 3 H2 O = Fe2 Of> H6 oder Fe„ (OH)6 .
Der Sandstein dieser Art tritt mit seinen Verwitterungs-

erscheinungen sehr schon auf bei Groisbach, Johannes-
berg, Tulbing, Konigstetten und Starzing, sowie in,
Ivreuzenstein bei Korneuburg, wo sich besonders schone
Schaustiicke fiir Lehrmittelsammlungen u. dgl. gevvinnen iassen.

Was die Enstehung oder Bildung des Wiener Sand-
steines betrifft, so sind zwei ganz contrare Ansichten vorhanden.
Einige Geologen Italiens und auch Theodor Fuchs erklaren
namlich die gesammte Flyschbildung, zu welcber unser Wiener
Sandstein als ein vvesentliches Glied gehort, fiir ein Pro-
duct eruptiver Vorgange, deren beilanfiges Analogon in
der Jetztzeit die sogenannten Schlammvulcane vorstellen, die
z. B. in Sicilien noch heute eine breiartige Thonmasse aus
kraterahnlichen Offnungen auswerfen.

Die MehrzahI der Geologen hingegen. deren diesbezug-
liche Meinung auch die vorherrschende geworden ist, halt
den Sandstein der Flyschzone gleich allen ahnlichen Sediment-
gesteinen fiir eine Detritusbildung der geologischen
Thatigkeit des Wassers.

Da beide Theorien ihre eifrigen Verfechter gefunden
haben. so wollen wir in diesem Bilde, beiden Lehren Rech-
nung tragend, auch beide Entstehungsarten in Kurze vor-
fuhren. Jedoch muss gleich hier schon bemerkt werden, dass
die Documente, mit welchen Theodor Fuchs*) die eruptive

*) Uber die Natur des Flysches. Sitzungsbericht. der Akademie der
Wissenschaf'ten. I. Abtheilung 1877.

16 *
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Abkunft des Flysches zu beweisen sucht, doch nicht zu Gunsten
der eruptiven Auffassung sprechen.

Der genannte Geologe fuhrt nun Folgendes aus:
Das Material der Flyschbildungen ist ausschliesslich ein

solches, wie es noch heute aus den Schlammvulcanen ergossen
wird. Weit und breit besteht das Sandsteingebirge der Flysch-
zone in seiner ganzen Machtigkeit ausschliesslich aus Mergel
und Sandstein, deren Herkunft meist problematisch erscheint,
so dass sie schon von diesem Standpunkte aus den Eindruck
riesiger Schlammeruptionen machen.

Reine Kalkbildungen, Geschiebe und Gerollablagerungen
im Sandstein sind vollkommen ausgeschlossen.

Die grosse Briichigkeit und das splitterige Wesen des im
Wiener Sandstein eingelagerten Mergels sei als eine Contrac-
tionserscheinung aufzufassen. welche bei der Erhartung des
urspriinglich halbflussigen Mergelbreies eintrat, und auch das
haufige Vorkommen von Thongallen und die kuchenformigen
oder tauartig gewundenen Wulstigkeiten machen den Ein¬
druck, als ob die junge Mergelmasse einstens als dicker Brei
geflossen \vare.

Merkvvurdig ist ferner der Umstand, dass die Flysch-
bildungen manchmal so mit Gips durchtrankt sind, dass sie
sich als Statten grosser chemischer Veranderungen erweisen;
eine Erscheinung, die vorzugsweise bei eruptiven Gesteinen
vorkommt.

Ausser den genannten petrographischen Erscheinungen
fuhrt Th. Fuchs noch andere Momente an. die fur die erup-
tive Abkunft des Flysches spi'echen. So z. B. seine innige
Verbindung und Wechsellagerung mit echten Eruptivgesteinen,
vvodurch ganz allmahliche Ubergange in mannigfachsten
Wechselbeziehungen hervorgerufen werden, welche dem Flysch
gleichsam den Charakter einer Tuffbildung aufdrangen. Im
Wienerwald ist ein derartiges Verhaltnis noch nicht be-
kannt gevvorden, wohl aber in dem Flyschgebiete von Nord-
und Mittelitalien, sowie in Griec-henland. wo man hauptsachlich
Serpentine und Gabbros in innigster Verbindung mit Flysch-
gebilden trifft. Auch in Sudtirol treten Porphyre und Tuffe
in Verbindung mit Sandstein und Mergel auf und bilden einen
untrennbaren Gomplex.

Auch das Vorkommen tremder, vollstandig eckiger Blocke
von Granit, Serpentin und Kalk wird von dem genannten
Geologen als Be\veis fur die eruptive Natur des Sandsteines
der Flyschzone ins Treffen gefuhrt, indem er meint, dieselben
seien bei dem Empordringen der Flyschmasse aus der Tiefe
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mit heraufgebracht worden; auf dieselbe Weise erklart er
auch das Vorkommen von Klippen im Flysch. Es sind das
lange Ziige von kleineren oder grosseren Kalkfelsen, welche
ganz das Ansehen eines alteren, gleichsam versunkenen Ge-
birges gewahren, dessen zerrissene Gipfel klippenartig aus dem
Sandsteine hervorragen.

Das selbstandige Auftreten ohne bestimmte Beziehung zu
benachbarten alteren Gesteinen, die gleichmassige Ausbildung
von den alteren Formationen der Kreide angefangen bis zu
den jtingsten tertiiiren Ablagerungen, die analoge Uberein-
stimmung mit den Porphyren. sowie sein Verhalten zu Fossilien
sind jedenfalls verlockende Erscheinungen, die zu Gunsten der
eruptiven Bildung entscheiden konnten. Insbesondere seine
Fossilienarmut fuhrt Th. Fuchs auf jene Exhalationen schad-
licher Substanzen zurtick, welche die eruptiven Massen der
Schlammvulcane als iibelriechende, flussige oder gasformige
Štolfe begleiten. Dieselben sind den meisten Thieren wider-
wartig, nur die Algen, die wichtigsten Fossilien des Sand-
steines, und eine besondere Sippe von VVurmern, Anneliden,
scheinen noch dort iippig zu gedeihen, wo sich sonst alles
andere Leben zuruckzielit.

Wenn man schliesslich die ungeheuere Entwicklung der
Sandsteinzone in den Alpen, Karpaten und Apenninen ins
Auge fasst, so ist man in der That in der grossten Verlegen-
heit, wenn man sich fragt, woher denn diese kolossalen
Massen von Sedimenten gekommen seien, wenn der Flysch
wirklich nur als eine wasserige Ablagerung und ein mecha-
nisches Trummergestein des Meeres aufgefasst \verden solite.

Dies sind so ziemlich die ivichtigsten Momente, \velche
Th. Fuchs zu Gunsten der eruptiven Abstammung der Flysch-
bildungen anfithrt. Seinen A*usfuhrungen fugt er noch hinzu,
dass dieses durch Schlammvulcane heraufbeforderte Sandstein-
material durch Wirkungen der bewegten fVasser eine theil-
weise Umlagerung und Mengung mit gewohnlichen Sedimenten
besonders an solchen Randgebirgsabhangen, wie sie uns heute
der Wienervvald zeigt, erleiden konnte; denn ahnliche \or-
kommnisse sind auch bei nicht z\veifelhaften Eruptivgesteinen
beobachtet worden.

Was nun die zweite Ansicht uber die Entsteliungsart des
Sandsteines betrifft, so ist dieselbe insofern leic-hter zu ent-
wickeln, weil sich das Wachsen und Bilden der jungeren
Sandsteinmassen unserer Beobachtung nicht entzieht. \\ ir
sehen an den Fliissen und Stromen, wie sie Geschiebe, Sand
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und Schlamm in den Seen und Meeren ablagern; wir sehen.
wie diese Trummer mehr und mehr durch das zwischen Ge-
schiebe und Sandkorner eindringende Bindemittel oder durch
den Druck der daruber lastenden Schichten zu festen Conglo-
meraten und Sandsteinen erharten. Wir beobachten allerorten,
wie fliessende Wasser feste Stoffe mit sich fortreissen, sie an
anderen Stellen wieder absetzen und somit immer neue
Schichten aut' dem Grunde der Meere und Seen anhtiufen,
worin auch rnanche organische Korper, die vielleicht nach
tausend und tausend Jahren Aufschlusse liber das Alter dieser
Ablagerungen geben werden. begraben bleiben.

Diese Bildungsweise, welche das Dasein vieler Sandstein-
arten begriindet. kann unserer Beobachtung nicht entruckt
werden. Es ist daher leicht begreiflich, warum man auch den
Sandstein der Flyschzone als ein Product der mechanischen
Thatigkeit erklarte. Diese Auffassung in Betreff der Sandstein-
bildung liegt schon aus dem Grunde sehr nahe, weil die
meisten Gesteinsablagerungen zur Geniige be\veisen, dass die
Gewasser ehedem eine viel grossere Verbreitung und eine
intensivere geologische Wirkung hatten, ude in der .Jetztzeit;
denn clie kolossalen Sandsteinanhaufungen, aus welchen ein
sehr bedeutender Theil der gegemvartigen Gebirgsziige zu-
sammengesetzt ist, setzen bedeutend grossere Uberflutungen
des festen Landes voraus, ude es heute der Fali ist.

Wenn wir aber von den Beobachtungen der heutigen
Vorgange ausgehen. um fur unsere Wiener Sandsteinablage-
rung eine richtige Erklarung zu finden, so miissen wir uns
zuerst fragen: Wie entsteht denn das Material fur diese gross-
artigen Triimmergebilde? Die Beantwortung dieser Frage ist
leicht.

Tagliche Beobachtungen lehren, dass das Feste durch
mechanische Zerstorungen und chemische Zersetzungen fort-
wahrenden Veranderungen unterliegt. Blicken udr auf die
Felsen eines gewaltigen Gebirges, so sehen wir, ude sie vom
Regen und Frost zerkliiftet und verwittert sind, ude diese an
den Abhangen tiefe Risse und Furchen aushohlen und ude
letztere zum Canal eines schaumenden und rasch dahin
ziehenden Stromes rverden, rvelcher jah hinunterstiirzt und
jedes lockere Steinchen mit sich fortreisst. Wir konnen keinen
Augenblick zweifeln. dass ali das abgebrockelte Material, einst
einen Theil der Urfelsen bildend. zu Sand und Schlamm wird,
um schliesslich am Grunde der Gevvasser ein festes Gestein
zu bilden. Da aber Bache, Fliisse und Strdme immer fliessen,
so schaffen sie auch stetig die zertrummerten Felsenbestand-
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theile der Gebirge weiter, so dass Sand- und Schlammsedimente
im Laufe einer unendlichen Zeit zu einer ungeheueren Ab-
lagerung amvachsen. Das Hauptagens dieser Neubildung, das
Wasser. wirkt dabei nicht nur mechanisch, sondern auch als
chemisches Auflosungs- und Verbindungsmittel.

Um dieses stetige Werden und Vergehen an der
jeweiligen Erdoberflaehe im Verlaufe unendlicher Zeitraume
einerseits und um die Gesetzmassigkeit dieser Vorgange
andererseits recht verstehen zu konnen, ist es nothwendig,
neben den ausseren, leicht wahrnehmbaren Erscheinungen auch
jene, welche sich unserer unmittelbaren Beobachtung ent-
ziehen, ins Auge zu fassen. Zu den letzteren gehoren jene
Kriifte chemischer Natur, welche das in den Gesteinen nicht
fertig vorkommende Bindemittel erzeugen.

Was nun die Bildung jenes Bindemitteis betrifft, weiches
den Sand zu Wiener Sandstein verkittet, so beruht dieser
chemische Process wesentlich darin. dass die Metalle, wie
Kalium, Natrium und Galcium der Feldspat und Glimmer
fuhrenden Gesteine sich mit der das Mineral durchdringenden
Kohlensaure verbinden, mit ihr losliche Salze bilden, wie
z. B. kohlensaures Kali, kohlensaures Natron und
kohlensauren Kalk, welche Salze dann mit dem Wasser
abgehen, wahrend Aluminium, Magnesium und Silicium
der Feldspate mit Sauerstoff und "VVasser als kieselsaure
Th on er de oder Talkerde zuruckbleiben.

Wasserhaltige kieselsaure Thonerde ist aber nichts anderes
als Thon. Lehm oder Tegel. Der auf diese Art gebildete Thon
dient dann theils als Bindemittel fur Sandsteine und Gonglo-
merate, theils wird er wieder in die Seen und Meere hinaus-
getragen, wo er sich als Schlamm ablagert und die grossartigen
Tegelschichten erzeugt. Die im Urgestein (Granit. Gneis.
Glimmerschiefer u. s. w.) enthaltenen Quarzkorner und Glimmer-
schiippchen werden \veniger weit getragen, sondern friiher
als Sand abgelagert, der dann durch das thonige oder talkige
Bindemittel und durch den aus den Thierresten gelosten
kohlensauren Kalk zu Sandstein conglutiniert.

Dieser ganze Zerstorungs- und Neubildungsprocees zeigt
zugleich, dass die in und um Wien massenhaft angehauften
Tegel- und Sandsteinschichten einem und demselben Ur-
gesteinsgebirge zu entstammen scheinen.

Die ursprunglich horizontal abgelagerten Sandsteine
blieben nicht gleichmassig vertheilt, sondern sie wurden durch
Seitendruck, Knickung, Faltung, Erhebung und Senkung,
welche Erscheinungen meist mit dem Zusammenschrumpfen
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der Erde zusammenhiingen, in die gegenwartige Lage ge-
bracht.

Blicken wir nun zuruck auf die Reihe von Thatsachen
und Erwagungen, \velche zu Gunsten der sedimentaren Ab-
lagerung ins Gewicht fallen, so rnussen wir unsere Ansichi
uber die Abkunft des Wiener Sandsteines dahin aussprechen,
dass er seiner Hauptmasse nach wahrscheinlich als
eine normale Ablagerung im Wasser nach dem oben
erlauterten Processe entstanden sei, und dass eine
ernptive Genesis desselben, moge man sich dieselbe der der
Schlammvulcane oder der irgend einer anderen eruptiven
Bildung ahnlich vorslellen, nach dem gegemvartigen Stand
der geologischen Forschungen schwer documentiert werden
konne.

Es ist auch nicht einzusehen, warum der sandige Meeres-
schlamm vor seiner Erhartung zu festem Gestein durch allerlei
Beivegungs- und Druckvvirkungen nicht dieselben wulstigen
und tauformigen Erscheinungen. welche Th. Fuchs fiir ein
Attribut der eruptiven Natur halt, hervorbringen konnte, \vie
etwa eine Eruption. Solche Wulste fmdet man nicht nur im
Flysch, sondern so ziemlich in allen Sandsteinen.*)

Von sehr geringer Bedeutung fur die eruptive Natur des
Flysches sind Storungen, Knickungen und Faltungen, weil
dieselben, wie K. M. Paul nachgewiesen hat, auch in vielen
anderen Sandsteinablagerungen vorkommen. VVollte man derlei
Storungen als Beweis fiir die eruptive Abstammung dieses
Gesteines in Envagung ziehen, so musste man viele andere
ahnliche Gebilde fur eruptiv erklaren.

Betreffs der in dem Sandstein verbreiteten Fucoiden be-
merkt K. M. Paul, dass dieselben nur die sedimentare Natur
dieses Sandsteines beiveisen; denn nur in einem ruhig, lang-
sam und regelmassig sich absetzenden Sedimente konnten die
zarten Organismen erhalten \verden. Jede eruptive Stromung
hatte dieselben zu einer unkenntlichen Masse zusammen-
geballt. ivenn nicht vollkommen zerstort. Auch der Umstand,
dass die uberraschend schon erhaltenen Fucoiden in ihrer
ursprunglichen Stellung und Ausbreitung vorkommen und die
Schichtungsflachen durchsetzen, kann nur als Thatsache an-
genommen \verden, dass diese zarten Pflanzchen langsam und
allmahlicli eingehiillt und nicht plotzlich durch einen eruptiven
Schlamm iiberschuttet ivorden sind.

*) Uber die Natur des Karpatensandsteines. Von K. M. Paul, Jahr-
buch der k. k. geolog. Reichsanstalt, 1877 .
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Es muss daher angenommen werden, dass die damals
stark bewegten Fluten massenhaft Schlamm und Sand mit
sicli forttrugen, wodurch das Wasser geradezu in einen Brei
venvandelt wurde. Es entstand ein Sehlammstrom, welcher
die zarten und massenhaft vorkommenden Algenrasen in sich
einschloss, um sie der Nachvrelt im besten Zustande zu er-
halten. Dieselben konnten aber auch wahrend der Lebenszeit
durch mehr oder minder steil gelagerte, lose Sandsteinmassen,
welche, vom Regen- und Quellwasser durchweicht, infolge der
Auflockerung ins Fliessen kamen, begraben werden. Wurde
nun diesem von Feuchtigkeit durchtrankten Sandsteinmaterial
durch hohere Temperatur oder durch Druck ein Theil des
wasserigen Losungsmittels entzogen, so schied sich der geloste
Stoff aus und verband die Quarzkorner und Glimmerblattchen
zu Sandstein.

Zu dieser zweiten Ansicht beziiglich der Bildung des
Wiener Sandsteines, die oben als die wahrscheinlichere erklart
wurde, muss schliesslich noch bemerkt werden, dass es
immerhin moglich sei, irgendwo im Flyschgebiete Erschei-
nungen zu tretfen, velche auf eine tuffartige oder eruptive
Bildungsveise hindeuten.

Das Vorkommen eocaner Foraminiferen in den
thonigen Sandsteinschichten von Hutteldorf spricht nach Karrer
fur altere Tertiarformation; jedoch kommen im Wiener Sand-
steingebilde Fossilien vor, die seine Einreihung auch in die
Kreideformation moglich machen. So fand man in den ent-
fernten Partien der Wiener Sandsteinzone Jura- und Lias-
versteinerungen, die sonst nur in den secundaren Gebirgen
vorkommen. Auch bei Lainz fmden sich im Gebiete des
Wiener Sandsteines einzelne isolierte Partien von Gesteinen
aus der Jura- und Kreideformation. So z. B. der Rosenberg,
welcher aus rothen, hornsteinfuhrenden Mergeln des Jura be-
steht und sich landschaftlich durch seine scliroffe Form, mit
der er beinahe klippenartig aus den abgerundeten Hugeln des
umliegenden Sandsteines hervorragt, auszeichnet. Die Schichten
sind durch einen kleinen Steinbruch aufgeschlossen, in welchem
nicht selten Aptychen und Belemniten gefunden werden.
Jene sind dreieckige, Muschelschalen ahnliche Korper, die als
Deckel der Ammoniten, mit welchem die A\ ohnkammer des
Gehauses abgeschlossen werden konnte, ge^deutet werden;
diese dagegen sind gestreckte, keulenformige Korper von mehr
oder weniger kreisformigem Querschnitt, der nach unten in
eine Spitze endet.
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An anderen Spuren organischen Lebens ist dei' Wiener
Sandstein sehr arm. Er beschrankt sich ausser den Foramini-
feren und Fucoiden nur noch auf Ammon e en aus dem
Weidlinger Thal und auf Inoceramen*) vom Kahlenberge bei
Wien. Die ersteren sind ausgestorbene Perlbootschnecken mit
einer spiralig aufgerollten Kalkrohre, die letztere ist eine
Muschel (Fig. 12) mit breiten concentrischen Falten auf der
Schalenoberflache und komrat in der Wiener Sandsteinzone
selten vor; weit zahlreieher tritt sie in dem apenninischen und
karpatischen Sandsteingebiete auf.

Auch die Fucoiden oder Seealgen sind in dem Wiener
Sandsteine nicht besonders verbreitet. Die Abdrucke dieser
Algen, welche besonders haufig in den Mergelschiefern auf-
treten, bieten ebenfalls keinen Anhaltspunkt, um mit Sicherheit
altere Wiener Sandsteine von jimgeren zu trennen, weil sie in
allen Altersstufen derselben zu finden sind.

Somit berechtigen eigentlich nur die innigen Beziehungen
und Wechsellagerungen des Wiener Sandsteines mit den oben
genannten Jurakalken und das Vorkommen der friiher ge-
nannten Muschel Inoceramen zur Annahme, dass wenigstens
ein Theil unserer Sandsteingebilde den Kreideschichten zuge-
zahlt werden kann, wahrend der Rest der Tertiarformation
angehort. In den anderen Alpengebieten (Tirol, Vorarlberg,
Schweiz und Bayern) hat man denselben Sandstein, da keine
geniigenden Anhaltspunkte vorliegen. um ihn tur seCundar zu
erklaren, mit der iilteren Tertiarformation verbunden.

Die Sandsteine zeigen im Wiener\valdgebirge sehr haufig
die Spuren vdn Wellenschiagen, sowie mannigfach gewundene
wurmartige Zeichnungen, HierogIyphen, die vielleicht Gange
und. Fahrten von Gliederwurmern (Anneliden) und anderen
Meeresthieren darstellen. Theihveise konnen sie auch als Ab-
driicke von Fucoiden gedeutet werden.

Nicht selten werden im Wiener Sandsteine Kohlenspuren
und Stitckchen verkohlten Holzes mit wohl erhaltener orga-
nischer Structur angetroffen. Dieselben weisen wahrscheinlich
auf grosse Waldbrande hin. die auf dem Gebiete der Sand-
steinablagerungoder dessbh Nahe stattgefunden haben mochten.

An accessorischen Mineralien ist unser Sandstein ebenfalls
arm; \venn man von dem weissen Gal cit in den Kliiften und
Sprungen absieht, so sind hochstens noch die eingesprengten
Krystalle von Pyrit, Bergkrystali, Schwerspat und ein

*) Der Inoceramus wurde im Thalchen zivischen dem Kahlenberge
und dem Leopoldsberge und in dem Steinbruche unterhalb der Station
Pressbaum gefunden.
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bernsteinartiges Mineral, das unweit Gablitz in ziemlicher
Menge gefunden wird, bemerkensvvert.

Letzteres, dem Schraufit sehr ahnlich, wurde auch bei
Hoflein und Kritzendorf sehon gefunden.

Anders verhalt sich in dieser Beziehung der Wiener Sand-
stein in seiner Fortsetzung als Karpatensandstein. Als
solcher ist er nicht nur mit machtigen, meist parallelen Erz-
kliiften und mit feinen Quarz- und erzigen Schniirchen durch-
zogen, sondern sogar seine ganzeGesteinsmasse und inšbesondere
die Schichtungsklufte sind mit Theilchen von gediegenem
Gold und von gold- und silberhaltigem Eisenkies mehr
oder weniger impragniert, so dass der Sandstein an vielen
Stellen zur Gold- und Schlichgewinnung beniitzt werden
kann, Avas thatsachlich bei Vorospatak und auch an anderen
Orten geschieht.

Ausser dieser Metallfuhrung, ivelche auf manche Sand-
steinvarietaten, insbesondere bei allmahlicher Verivitterung ver-
andemd eingewirkt hat, ist der erzfuhrende Sandstein der
Karpaten von dem Wiener Sandstein nicht verschieden; denn
er besteht aus dem namlichen Material und enthiilt dieselben
Pflanzen- und Thierreste wie dieser. und ivechselt auch in seinen
Varietaten als feinkorniger und grobkorniger Sandstein u. dgl.
ab, ivie allenthalben der Sandstein der Flyschzone.

Nach der Ansicht von Partsch, Boue und Hauer soli
dieser goldfiihrende Karpatensandstein geAvolmlicher Sand¬
stein geAvesen sein; er Avurde aber nach Absetzung und Con-
solidierung seiner Schichten durch den Feldsteinporphyr
durchbrochen und in seiner ursprunglichen Lagerung gestort.
Feldsteinporphyr scheint daher dasjenige Gestein zu sein,
Avelchem die Erzfuhrung ursprtinglich eigen ist, und dessen
Hervortreten und Einflussnahme allein . auch die Erzfuhrung
des Sandsteines veranlasst zu haben scheint. - Dem Wiener
Sandstein fehlen derartige Durchbruche und daher auch die
Metallfuhrung. _

Meist sind die Formen der Sandsteingebirge, Avenig-
stens bei Wien und in den Voralpen, sanft gerundet und
zeigen an ihren einformigen Gehangen selten schroffe Fels-
Avande. Senkrecht emporragende Wande von Sandstein konnen
nur dort entstehen, avo breite Flachen unter dem Schutze
einer dichten Vegetation besser der Vervvitterung Aviderstehen.
Es bilden sich dann an solchen Stellen breite Gebirgsriieken,
deren Abhange sich ziemlich steil herabsenken. Auf diese Art
entstehen hie und da unter MitAvirkung des atmospharischen
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Wassers romantische Schluchten, deren VVande aus dem Wiener
Sandstein bestehen.

Jener Sandstein, dessen kieseliges Bindemittel der Ver-
witterung starken Widerstand leistet, liefert einen armen.
wenig fruchtbaren Boden, auf welchem bei uns Eiefer, Birken,
Heidekraut und Besenginster ihr Fortkommen finden. Ist er
reicher an anderen Bestandtheilen, z. B. an Alkalien und
alkalischen Erden, und wechselt er mit thonigen Zwischen-
lagen, welche die Feuchtigkeit zuruckhalten, so ver-
rvittert er leichter und liefert unter diesen Umstiinden einen
ziemlich giinstigen Boden und dem Landmann einen reichen
Ernteertrag.

Der Sandstein der Wiener Umgebung verwittert an der
Oberflaehe leicht; er wird anfangs gelblich-braun, dann rnurbe
und zerfallt allmahlich zu Sand. Eine Ausnahme hiervon bilden
jene Sandsteinpartien, welche von zahlreichen Kalkspat- und
Mergelkalkadern kreuz und quer durchzogen sind. Die Ursache
der geringen Dauerhaftigkeit und Widerstandsfahigkeit gegen-
iiber den Witterungseinflussen liegt hauptsachlich in seinem
Bindemittel, \velches ausser Kalk und Talk auc-h kohlensaures
Eisenoxydul enthalt, welch letzteres dem frisch gebrochenen
Gestein die charakteristische blauliche Farbung verleiht. Das
kohlensaure Eisenoxydul unterliegt besonders den Einwir-
kungen des Sauerstoffs der atmospharischen Luft und auch
des eindringenden Wassers, wodurch eine hflhere Oxydation
im Bindemittel eingeleitet wird, indem das Eisenoxydul durch
Aufnahme von Sauerstoff sich in Eisenoxyd und dieses durch
Aufnahme des Wassers in Eisenoxydhydrat verwandelt. Dieser
chemische Process ist mit einem Rothbraun- oder Gelbwerden
des Gesteines verbunden, macht dasselbe ockerig und pulverig
und veranlasst schliesslich seine ganzliche Zerbrockelung. Das
scheinbar feste Gestein zerfallt durch diesen Vorgang in eine
braune lehmige Masse, welche Quarzkorner und Glimmer ent¬
halt und eine vvasserdiehte Dečke bildet. Das thonig-kalkige
Cement aber verbindet den Sand zu einer lockeren, leichten
Dammerde, an der sich bald Humus ansetzt, der die ent-
weichende Kohlensaure absorbiert und zwischen die sandigen
Theilchen eindringt. Es sind daher auch die meisten sanfteren
Berge des Wiener Sandsteines mit einer fruchtbaren Damm¬
erde uberdeckt, die eine uppige Vegetation zeigt.

Die festeren, nicht leicht verwitternden Sandsteine wer-
den, wenn sie in starkeren Banken brechen, als Bau- und
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Pflastersteine venvendet. In der Nahe von Wien sind darum
in harteren Schichten unzahlige Steinbriiche eroffnet, aus
welchen allerlei Bausteine und Schotter gewonnen werden.
Seine deutlichen und leicht trennbaren Schichten machen ihn
zn behauenen Werksteinen, Stiegenstufen, Bodenplatten u. dgl.
sehr geeignet. Auch zu Mtihlsteinen ist der kieselreiche und
von Galcitadern nicht durchzogene Sandstein geeignet. Jeder
Sandstein der Flyschzone jedoch ist, wenn er den continuier-
lich einwirkenden Atmospharilien ausgesetzt ist, dem Aus-
wittern unterworfen.

Auf dem Feuersteinberge stidlich von Purkersdorf, dami
bei St. Veit nachst Wien, bei Altenmarkt und an mehreren
anderen Orten stehen Hornsteinpartien von grosserer Ver-
breitung an. Diese Hornsteinausscheidungen mit flachmusche-
ligem Bruche sind weiss, grau, roth, griin oder auch blaulich
gefarbt, bilden kleine, selten grossere Partien im Wiener
Sandstein oder auch im Kalke, verlaufen mit unbestimmter
Begrenzung in das Gestein, tragen manchmal achatahnliche
Zeichnungen und liefern einen sehr dauerhaften Strassen-
schotter.

2, Mergelkalk und Mergelschiefer.

Eine mit dem Wiener Sandstein gleichzeitige und analoge
Bildung aus den Feldspat, fiihrenden Gesteinen sind. der
Mergelkalk (hydraulischer Kafk) und der Mergelschiefer
(Schieferthon). Dieselben bilden untergeordnete, dunnblattrige
Lagen zwischen dem Wiener Sandstein, mit welchem sie oft
abwechseln. Beide bezeichnet man oft mit dem Collectivnamen
„Mergel”, worunter ein inechanisches Gemenge von Calcium-
carbonat, seltener Calciummagnesiumcarbonat (Dolomit) mit
kalihaltigem Thon und Quarzsand verstanden wird. Bei der
Behandlung mit Salzsaure braust der kalkreiche Mergel stark,
der dolomitische schwach auf. Der Thongehalt steigt von 10
bis liber 50% und gibt dem Gestein den bekannten Thon-
geruch beim Anhauchen.

Je nach der relativen Menge der Gemengtheile unter-
scheidet man kalkreichen Kalkmergel, thonreichen Thon-
m er gel und dolomithitltigen Dolomitmergel. Durch Bei-
mengungen von Quarzkornern entsteht der Sandmergel.
Nicht selten wird er durch Beimengungen von Verwesungs-
producten organischer Substanzen bituminos und heisst dann
Stinkmergel.

Auch in Consistenz und Farbe zeigt er grosse Ver-
schiedenheiten. Ist er dicht, mit unebenem bis muscheligem
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Bruche und von Kalksteinharte, so bezeichnet man ihn als
Steinmergel, und ist er leicht in dunne Platten und Blatter
spaltbar, wie etwa der bei Kahlenbergerdorfl, so nennt man
ihn Mergelschiefer oder auch Schiefermergel, je nachdem
er eine grossere oder geringere Festigkeit zeigt. In der Regel
heisst man Mergelschiefer jene Varietaten, die an kleinen
Glimmerblattchen reich sind.

Ubergange in Kalkstein, thonige Gesteine, Sandstein und
sogar in Dolomit sind haufig. Um daher die mannigfachen
Abanderungen dieses Gesteines beschreiben zu konnen, Avollen
wir dieselben nur in zwei Gruppen zusammenfassen, wie auch
der obige Titel dieses geologischen Bildes zeigt.

Die Schichten des Mergelkalkes von gelblich-Aveisser bis
dunkelgrauer Farbe bilden meist dunne Lagen im Sandstein
und bilden selten eine Machtigkeit von mehr als 1 m. Die¬
selben unterscheiden sich vom Alpenkalke durch ihr eigen-
thumlich dichtes Aussehen, durch den flachmuscheligen Bruch,
durch die vielen geradlinigen, sehr feinen Calcitadern, welche
meistens die Streichungslinie durchkreuzen, und durch den
Gehalt an kieselsaurer Thonerde, wodurch der Mergel den
bekannten Thongeruch erhalt und an der Zunge klebt. Hie
und da fiihrt er, wie der Sandstein, kleine Kohlentrummer
und zmveilen Hornsteinausscheidungen, die sich in dem Ge-
stein verlaufen. Die Gebirgsmassenstructur ist platten-
formig. Die Mergelplatten lagern zwischen den Kalksteinen
und Sandsteinen schichtemveise. Der eigentliche Mergelkalk
ist nur selten schieferig; wird er schieferig, so geht er dann
durch Zunahme Aron Thongehalt in Mergelschiefer uber und
zeigt in dieser Veranderung auch stefs die dem letzteren be-
sonders eigenthumlichen Abdrticke von Seealgen (Fucoiden).
Darunter sind die bekanntesten:

Chondrites intricatus, sehr haufig auf dem Bisamberg,
„ Targionii, sehr fein verz\veigte Streifen zei-

gend,
„ furcatus, keine Seltenheit auf dem Bisamberge,

Kahlenberg etc.,
„ affinis, bandartige Streifen bildend.

Das Vorkommen dieser \vunderbaren und schon erhaltenen
Fucoiden beweist, dass sich gerade im Mergel die zartesten
Organismen sehr schon erhalten konnten, Avahrend andere
organische Gebilde sovvohl hier als auch in anderen gleich-
artigen und gleichalterigen Ablagerungen fast ganzlich fehlen.

Die oben genannten, fast die einzigen, aber zahlreichen
Fossilien des Mergels bei Wien erscheinen nicht nur auf den
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Dimensiorien aus und durchwachsen gleichsam den Flysch-
mergel senkrecht auf die Schichtungsflache wie korperliche
Dendriten. Es macht dieses eigenthumliche Durchdringen eines
Gesteines von den Meeresalgen ganz den Eindruck, als ob die
Fucoidenrasen mit einemmal von einem flussigen Brei um-
flossen und eingeschlossen worden waren.

Der Mergel, welcher in der Sandsteinzone mehr oder
rveniger dicke Banke bildet, ist gerade in der Wiener Umge-
bung ausserordentlieh briichig und splitterig, welche Eigen-
schaft man wohl als eine Gontractionserscheinung, die bei der
Erhartung des urspriinglich halbfliissigen Mergelbreies eintrat,
auffassen kann. Auch andere Factoren konnen diese Briichig -
keit, wie wir spater boren werden, in einem grosseren oder
geringeren Grad hervorrufen.

Gewohnlich bemerkt man am Hangenden und Liegenden,
d. h. an seinen Schichtgrenzen eine von Eisenoxydhydrat
herriihrende, mitunter sehr hiibsche, rostbraune Farbung.
welche sich, falls es die feinen, meist unter einem spitzen
Winkel sich kreuzenden Kalkspatadern zulassen, bald mehr,
bald weniger tief in das Innere des dichten Gesteines ziehen.
Hierdurch entstehen die pittoresken Zeichnungen des soge-
nannten Ruinenmarmors, die oft tauschend einer Abbildung
von verfallenen Burgen gleichen. Derlei in das Gestein ein-
dringende Venvitterungserscheinungen treten besonders an
losen, den atmospharischen Eimvirkungen durch langere Zeit
ausgesetzten Stucken scharf hervor, weil nur unter diesem
Umstande die Oxydation nach allen Richtungen leichter fort-
schreiten kann.

Der Mergel ist fast immer von einer Unzahl ausserst
feiner Spalten durchsetzt. vvelche senkrecht auf den Schicht-
flachen stehen und dadurch das scheinbar solide Gestein
ausserordentlieh briichig machen. Die mehr oder weniger
dicken Mergelbanke von schieferiger oder platter Structur mit
ruinenartigen Zeichnungen werden fast in allen grosseren
Flyschgebieten, nie aber in anderen Gebirgsbildungen ange-
troffen. Der Mergelschiefer als Ruinenmarmor ist daher sehr
charakteristisch fur die Wiener Sandsteinzone; denn der
Mergelkalk. rvelcher in den jungeren tertiaren Sandsteinen, wie
auch in den Gosausandsteinschichten der Alpen eingelagert
ist, tragt nie solehe dendritische Zeichnungen.

Die meisten Einlagerungen von hydraulischem Kalk ent-
halten folgende Localitaten: Bisamberg, Freihofberg bei
Klosterneuburg, Kahlenberg, Leopoldsberg, 1 ulbinger
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Ko gel, ferner die Thaler siidlich und ostlich von Purkers-
dorf, die Umgebung von Kaiserbrunnberg und Klausen-
Leopoldsdorf bis ziim Hollerberge u. a. O.

Schone ruinenartige Dendriten zeigen nur die Mergelkalke
von Klosterneuburg, Bisamberg, Kahlenberg und Leopoldsberg.
Die Zeiehnung tritt jedoch nur dann deutlich hervor, wenn
die Mergelplatte poliert wird. Auf dem Sonntagsberge bei
Waidhofen findet man den Ruinenmarmor in losen, auf dem
Felde herumliegenden Stiicken.

Die Einlagerungen des Mergelkalkes (hydraulischen Kalkes)
geben, zweckmassig gebrannt, den bekannten Wassermortel
(hydraulischen Mortel), welcher im Wasser und im feuchten
Boden schnell erhartet. Der hydraulische Kalk ist als Cement
(Portlandcement) ein vortreffliches Bindemittel fur die Steine bei
Briicken- und anderen Wasserbauten, bei Fundierungen und
Troekenlegung von nassen Mauern; er wird ferner zum
Mauern und Verputzen der Wande, damit sie eher austrocknen,
zu Estrichen, zu Pflasterungen, zu Architekturstucken, zu
Futtertrogen u. s. w. sehr vortheilhaft beniitzt.

Der Thon des Mergels ist kieselsaure Thonerde; beide
Bestandtheile dieser Verbindung erfahren beim Brennen eine
Aufschliessung durch den Kalk, indem sie mit dem letzteren
Kalksilicate und Kalkaluminate bilden, welche die Fahigkeit
besitzen, unter Bindung von Wasser steinartig zu erharten.
Ein anderes Verfahren hydraulischen Mortel darzustellen, be-
steht darin, dass man dem gewohnlichen Kalkbrei solche
Thonsilicate beimengt, welche aufgeschlossene Kieselerde ent-
halten und mit Salzsaure gelatinieren.

Geschieht das Festwerden des Wassermortels unter
Wasser, so entstehen keine Risse; es bildet sich eine zu-
sammenhangende, dichte, feste Masse, welche das "VVasser nicht
durchlasst, vvahrend der Cement an der Luft leicht Risse be-
kommt. Aus diesem Verhalten ergeben sich mannigfache Vor-
sichtsmassregeln, die bei der Bereitung dieses Gementes zu
befolgen sind.

Das Brennen des hydraulischen Kalkes geschieht in Kalk-
ofen, oft in gewohnlichen, besser aber in Schachtofen, in
welchen die Steine mit dem Brennmaterial in abvvechselnden
Schichten gebrannt werden. Die Temperatur darf nie die
Rothgluhhitze iibersteigen; steigert sie sich zu hoch, so tritt
die Schmelzung ein, das Gestein wird klingend wie gebrannter
Ziegel, ist todt gebrannt und liefert keinen hydraulischen
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Mortel mehr; ist die Temperatur zu niedrig, so brennen die
Steine nicht durch und enthalten dann Stiicke des unveran-
derten Gesteines. Der gebrannte Mergelkaik wird zerstampft
und darauf mittelst eiserner Quetschwalzen zu feinem Mehi
verwandelt.

Schon die Romer wussten, dass, wenn man dem gewohn-
lichen geloschten Kalk gemahlene und gebrannte Thon-
scherben oder gewisse thonhaltige Tuffe in richtigem Verhiiltnis
beimischt, ein Mortel entsteht, \velcher unter Wasser so hart
wird, dass die Steine oft eher zerbrechen, als der verbindende
Kitt. Die wohlerhaltenen romischen Uberreste grosser
Wasserleitungen, Hafenbauten, Briickenfundamente u. dgl.,
insbesondere aus der Kaiserzeit, legen Zeugnis ab fiir die
Dauerhaftigkeit des romischen Wassermortels. Erst die Neuzeit
hat uns liber die Erfahrungen der Romer hinausgefuhrt;
1796 wurde durch Parker in London der hydraulische Mortel
aus Thon und Kalk fabriksmassig dargestellt, namlich durch
Brennen und Mahlen von kopfgrossen Mergelknollen (Sep-
tarien) aus dem Londoner Thon. Heute ist die technische
Venvendung dieses Gesteines sehr mannigfach.

Der Mergelschiefer (Schieferthon) vom lichtesten
Blaugrau bis ins Schwarze gehend, bildet entweder ganz
diinne Lagen zwischen den machtigen Sandsteinschichten und
ist dann zuweilen von unkenntlichen Vegetabilienresten durch-
drungen, oder er bildet machtige selbstandige Lagen im
Sandsteine und enthalt dann meist viele deutliche Fucoiden-
abdrucke. Er lasst sich leicht parallel seiner Schichtung
spalten. Nur selten ist er verhartet und von Kalkspatadern
durchzogen. In seinen Gemengtheilen enthalt er Kalk in ver-
schiedenen Verhaltnissen; dies beiveist das Aufbrausen mit
Sauren. Meistens sieht man ganz fein vertheilte Glimmer-
blattchen darin glitzern. Dieschivarze Farbung des Schieferthons
kommt von den vielen darin fein vertheilten Kohlentheilchen.
obivohl die machtigeren Schieferthonlagen _ selbst nirgends
Kohlenflotze fuhren. Seltener als den hydraulischen Kalk trifft
man den Mergelschiefer von Eisenoxydhydrat mit rother. oder
rothbrauner Farbe gefarbt. wie bei Hochrotherd. in Bisam-
berg und im Grottenbach bei Klausen-Leopoldsdorf. An
einigen Orten bemerkt man einen Ubergang von Sc-hieferthon
in hydraulischen Kalk, indem die aufsteigenden Schichten all-
mahlich an Kalkszehalt zunehmen und dichter werden. Die
Schichten des Mergelschiefers deuten, je nach ihrer Machtig-
Petkovšek, Erdgeschichte Niederosferreichs. 17
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keit, die relative Lange der zeitweise eingetretenen Ruhe in
den bewegten Gewassern an, welche die grosse Menge des
Sandes zur Bildung des Wiener Sandsteines herbeifuhrten.

In dem ruhigen Meere nur konnte eine \ egetation be-
ginnen, die den allmahlich aus der feinen Triibe sich ab-
lagernden Mergelschiefer und Mergelkalk mit den bereits
genannten Abdrucken von Fucoiden anfullte, wiihrend sie in
dem Sandsteine nur selten zu fmden sind.

Einige Varietaten des Mergelschiefers sind von klein- und
krummblatteriger Structur mit rothlicher oder griinlich-grauer
Farbe; manchmal sind auch beide Farben gemengt. Sie haben
meist viel weniger Kalkgehalt und eine geringere Harte; in-
folge dessen zerfallen sie leicht und losen sich an der Ober-
flache zu Thon auf. Fucoidenabdriicke sieht man fast nie
darin.

Die verschiedenen Varietaten des Schieferthones, die in
unendlicher Mannigfaltigkeit der Schichtenfolge mit dem Sand-
stein abwechseln, fehlen in keinem Thale des Wiener Sand-
steingebietes. Vorziiglich sieht man in allen der Schichtung
in die Quere laufenden Thalern, die, sich nach Norden, oder
Siiden erstrecken, die rasche Aufeinanderfoige der Sandstein-
und Mergelschichten, soferne die Entblossungen die innere
Structur vvahrnehmen lassen (Fig. 4 pag. 27 und Fig. 5 pag. 28).

Eine tečhnische oder sonstige Venvendung findet dieser
Mergel nicht.

An den Gehangen langs der Donau zwischen Nussdorf'
und Greifenstein fmden zeitweise nach starken Regengussen
oder nach Abschmelzen des Winterschnees mitunter nicht un-
bedeutende Rutschungeii statt. Als Ursache dieser Terrain-
verschiebungen kann die bis zur Donau reichende Mulden-
faltung der secundaren Gesteine angenommen werden, in
welcher der durch Wasser aufgeweichte und zertriimmerte
weiche Mergelschiefer nicht mehr imstande ist, den auf
ihm lastenden harten Sandsteinbanken Widerstand zu leisten.
Eine weitere Ursache obiger Erscheinung sind tiefgehende
Spriinge, die insbesondere die weniger widerstandsfahigen
Mergelschichten durchkreuzen. Durch Aufreissen von Spalten
und Kliiften in dem weichen Mergelgestein kann leicht an den
Abhangen eine Rutschung erzeugt werden.

Auch fortwahrende Wirkungen des allerorts eindringenden
Wassers konnen derlei Gleitungen ganzer Schichtencomplexe
veranlassen. Die kleinen, nie versiegenden Quellen spielen
daher auch bei dieser Terrainverschiebung eine nicht zu
unterschatzende Rolle. Diese unterminierende Thatigkeit wird
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noch durch den Umstand unterstiitzt, dass die Donau hier die
rechten Uferwande untenvascht. Durch Entwasserungscanale
und Ableitung der Quellen konnten vielleicht die Rutschungen
behoben werden.

Die Wahrnehmungen, die man etwa wahrend des Auf-
stieges auf den Leopoldsberg macht, sind aus den eben an-
gefuhrten Grunden wenig erfreulich. Dieser Berg, der als
Nordostcap des Wienerwaldes seit je in besonderem Grade
der Abbrockelung ausgesetzt ist, geht mit Riesenschritten der
Verkarstung entgegen. Die Eichengeholze, welche den grossten
Theil des steilen Ost- und Siidostgehanges bedecken, sind
sowohl an sich, als eben wegen der Steilheit der Bergflanken
nicht geeignet, eine dauerhafte Grasnarbe zu bilden. Fort-
wahrend vergrossern sich durch neue Abrutschungen die kahlen
Flachen, wo das Gefelse zutage tritt. Die durch Wasser-

Hauswurzhugel Kalksburg Liesingbach

Fig. 110. I Wiener Sandstein, II Mergel des Jura, III dolomitischer Kalk
und Rauhwacke, IV tertiares Leithakalk- Conglomerat, V diluviale Bildungen

(Loss).

\virkungen zersprengten Felsen vervvandeln sich in eckigem
Schotter, der successive in die Tiefe rollt und auch die
unteren Regionen verwustet. Neben dem Leopoldsberge erinnert
auch die Siidseite des Risamberges an die Physiognomie des
Kiistenkarstes. Letztere durfte so lange andauern. bis die fur
die Gesteinsbeschaffenheit dieser Berge abnorme Steilheit ver-
schwunden ist. Die steile Bergflanke ist hier auch die Ursache,
dass das Gehange sehr fruh schneefrei wird und zu rasch
austrocknet.

Alle Mergelgesteine blattern sich beim Venvittern ab oder
zerfallen in kleine eckige Stucke und erzeugen verhaltnis-
massig rasch einen kalkreichen Lehmboden, der durch seinen,
wenn auch kleinen Gehalt an fixen Alkalien, durch Reich-
thum an alkallschen Erden und an loslicher Kieselerde, oft.
auch durch einen geringen Gehalt an Phosphorsaure und
Ghlor zu den fruchtbarsten Bodenarten gehort. Kalkmergel-
boden verbindet die ivasserhaltende Kraft des Thones mit der
raschen Erwarmung und der leichten Auflockerung des Kalk-

17*
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und Sandsteinbodens. Sandiger Kalkmergelboden ist darum das
Ideal hinsichtlich der Zusammensetzung eines guten Aeker-
bodens, weshalb der Mergel hie und da als Dungmittel fur die
zu sandigen Acker vervvendet wird.

D en Mergel findet man in den meisten sedimentaren
Forraationen der Trias, des Rhat, des Jura und der Kreide;
aber auch die tertiaren Ablagerungen sind reich an diesem
Gesteine. In den nordostlichen Alpen ragt oft das Mergel-
gestein inselformig aus dem ihn umschliessenden Wiener Sand-
stein hervor und bildet dann ziemlich regelmassig geformte
Hugel, wie dies aus dem beigegebenen Profil (Fig. HO), welches
den sogenannten Hauswurzhugel bei Kalksburg darstellt, er-
sichtlich ist.

Die Grenze des Mergels gegen den Wiener Sandstein ist
manchmal sogar an der Oberflache scharf ausgepragt und ihre
Auffindung und genaue Determinierung schon durch die Flora
wesentlich erleiehtert; denn der kalkige Mergelboden tragt die
gewohnlichen Kalkpflanzen, wie z. B. die gemeine und Wiesen-
kuhschelle, die kurzhaarige Hausivurz, die himmelblaue Aster
u. s. w. in grosster Menge und Uppigkeit, wahrend wenige
Schritte weiter auf dem Wiener Sandstein keine der genannten
Pflanzen mehr zu sehen ist.

3. Gips.

Im Werfener Schiefer der Triasformation kommen oft
Einlagerungen von Gips vor, welche haufig abgebaut werden.
In Niederosterreich tritt er in vereinzelten, verhaltnismassig
reichhaltigen Stocken, besonders in dem nordostlichen Theile
der Alpen, und zwar im Alpenkalke, Dolomit und Wiener
Sandstein auf; das nordlich von der Donau gelegene Gebiet
besitzt keine Gipslager.

Im ganzen Alpenzuge ist er nirgends von bedeutender
Erstreckung oder Machtigkeit, sondern bildet nur einzelne, oft
undeutlich geschichtete Haufenwerke von weisser, grauer oder
rother Farbung und von k6rnig-krystallinischem, selten fase-
rigem Gefiige. Haufig findet man darin einzelne Drusen mit
schonen Krystallen, meistens aber ist er von einem grauen
Thon verunreinigt, der oft eckige Stiicke darin bildet und
dann dementsprechend Gi p smergel genannt wird. Zuiveilen
enthalt er, wie j en er in der Bruhl und Gossling, Spuren von
Pseudomorphosen nach Steinsalz, welche beweisen, dass auch
der niederosterreichische Gips in inniger Beziehung zur Salz-
bildung steht. Bemerkenswert ist auch noch der Umstand,
dass nirgends darin Fossilreste wahrnehmbar sind.
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Die Aufzahlung der Gipsfundorte folgt hier mit Angabe
einiger geologischer Bemerkungen, welche zeigen, dass sein
Auftreten in Niederosterreich an ein bestimmtes Gestein ge-
bunden ist.

In der Briihl kommt der Gips an den nordlichen Ge-
hangen als Stock vor; er ist kornig, von grauer Farbe mit
wellenformigen Streifen und wird als Stuccaturgips beniitzt.

Bei Fullenberg nordostlich von Heiligenkreuz bildet er
fast horizontale Schiehten von bedeutender Ausbreitung. Man
findet hier auch Drusen mit rothen, durchsichtigen Krystallen.
Er wird in offenen Briichen gewonnen, weil eine Uberlagerung
nicht uberali vorhanden ist.

Ani Wege zwisehen Preinsfeld und Heiligenkreuz
steht ein Felsen aus Gips, welcher dicht ist und nur wenig
Thon enthalt.

Nachst Groisbach, unmittelbar am Wege nach Alland,
kommt er faserig und sehr unrein vor und durchkreuzt den
Sandstein nach allen Richtungen.

Bei Altenmarkt an der Triesting wird der Fasergips
gevonnen. Der Thongips ist hier von bituminosen Kalken
iiberlagert.

Von Ramsau bei Hainfeld wird ein durch Thon ver-
unreinigter Gips bezogen, den man zur Diingung verwendet.

Bei Reiter nachst Hohenberg ivurde vor nicht langer
Zeit ein theihveise geschichteter Gips von guter Beschaffenheit
unterirdisch gewonnen.

Zwischen Gloggnitz und Reichenau befinden sich alte
Gipsbriiche in Kalk und Schiefer der Silurformation.

Schottivien (\Volfs- und Gostritzgraben) bietet heute die
grosste Masse von sehr reinem, kornigem Gips einer bedeuten-
den Ausbeutung dar; er ist meist in Dolomit eingelagert und
von Kalk iiberlagert und liefert das meiste Material fiir die
Wiener Baukunst und Plastik. Die Gipsstocke von Schottwien
decken infolge des leichten Transportes den grossten Theil
der Wiener Bediirfnisse.

Ostlich von Waidmannsfeld bei Pernitz bestand ein
Bruch von kornigem, mit Thon gemengtem Gips, der von ein-
fallenden Dolomiten bedeckt ist.

Nachst Puchberg (Pfennigbach) tritt der Gips in bedeu-
tenden Massen an drei Stellen auf. Er ist rein, femkornig und
mitunter ganz iveiss, dass er als Alabaster beniitzt werden
kann. Sein Bruch ist uneben bis splitterig, schimmernd bis matt,
durchscheinend bis undurchsichtig, einfarbig, geadert und
manchmal sogar gefleckt.
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Andere von Wien etwas entferntere Fundorte sind Goss-
ling, wo Gips mit Pseudomorphosen nach Steinsalz vor-
kommt; ferner Annaberg und Josefsberg mit thonigem
und reinem Gips; Ttirnitz und Lehenrotte mit faserigem
Gips.

Auch auf den kalkmergeligen Schichtflachen zwischen
Nussdorf und Kahlenbergerdorfel fand man Krystall-
gruppen von Gips; solche Funde sind jedoeh sehr selten.

Beziiglich seiner Bildung wird ailgemein angenommen,
dass er sich grosstentheils aus dem Meerwasser ausgeschieden
hat, und zwar entweder in chemischer Verbindung mit
Wasser als Gips oder ohne solches als Anhydrit.

Das Meerwasser enthalt nach allen Untersuchungen in
1000 Gewiehtstheilen etwa 1’63 Theile wasserfreien schwefel-
sauren Kalkes. Fr. Mohr hat berechnet, dass die Gipsmenge
in der gesammten Wassermasse des Meeres einem Wurfel
gleichkommt, dessen Seite mehr als 11 geographische Meilen
lang ist und dessen Inhalt 1331 Gubikmeilen betragt. Das Vor-
kommen des Gipses im Meere steht daher in inniger Beziehung
zur Annahme, dass durch die Verdunstung des Meerwassers
endlich ein Niederschlag des schwefelsauren Kalkes ent-
stehen musste. Fand die Ausscheidung bei bedeutendem Drucke
und unter ganz eigenthumlichen localen Verhaltnissen statt,
wie sie etwa in einem verdampfenden Wasserbecken von
einiger Tiefe vorkommen konnen, so wurde Anhydrit aus-
krystallisiert, welcher, wie der Name schon sagt, wasserfrei
ist, wahrend der Gips gegen 21% Wasser enthalt.

Ob sich der schwefelsaure Kalk als Anhydrit oder als
Gips auskrystallisiert, hangt von der Tiefe des Beckens ab.
Ein Druck von 10 Atmospharen genugt, um die Bildung von
Gips zu verhindern. In einer Tiefe von 100 m und daruber
kann also nur Anhydrit abgelagert werden. Dieser venvandelt
sich aber sofort in Gips, wenn er Wasser aufnehmen kann,
d. h. wenn der Druck unter 10 Atmospharen sinkt. Dabei
quillt er mit grosser Gewalt auf und veranlasst in seiner Uro-
gebung die verwickeltsten Schichtenstorungen.

Nach dieser Annahme unterliegt es gar keinem Z\veifel,
dass die grossartigsten Gipsstocke und Lager meist unmittelbar
durch Verdunstung des Meenvassers in den abgeschlossenen
Becken gleichzeitig mit den Steinsalzstoeken sich gebildet
haben. Ftir die gleichzeitige Ablagerung spricht auch der Um-
stand, dass beide in Verbindung mit Thonen und Mergeln
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auftreten und dementsprechend Salzthone und Gipsmergel
bilden. Solche thonige Einschaltungen oder Vermengungen
der krystallinen Niederschlage mit eingeschwemmtem Thon
beziehungsweise Mergel, weisen auf eine periodische Steigerung
des Siissvvasserzuflusses, also auf klimatische Schwankungen
hin. Derartige Zwischenlagen sind ubrigens die einzigen An-
zeichen von Sehichtung, denn sowohl das Steinsalz, als auch
der schwefelsaure Kalk pflegen meist ungeschichtete Lagen,
Stocke und Linsen zu bilden.

Im Gips treten auch andere fremde Mineralien auf, wie
z. B. die ringsum auskrjstallisierten Quarze, Dolomitkrystalle
(Dolomitspate), Aragonit, Schwefelkies, Zinkblende und andere
Erze. Der niederosterreichische Gips ist allerdings an diesen
Ubergemengtheilen sehr arm.

Sein Zusammenvorkomrnen mit den Pseudomorphosen
oder Afterkrystallen nach Steinsalz und Anhydrit steht mit
der Salzbildung im wesentlichen Zusammenhang. Derartige
Forrnen sind in den niederosterreichischen Gipsstocken ofters
beobachtet worden.

Den chemischen Process der Gipsbildung im Meemasser
selbst erklart Mohr auf folgende Weise: Das lebende Thier
scheidet seinen Schwefelgehalt als Schwefelsaure aus, das
absterbende und verfaulende als Schwefelwasserstoff, der aber
unter dem Einflusse des Sauerstoffes der Luft allmahlich
Avieder in Schwefelsaure sich vervvandelt. Diese Schvvefelsaure
nun zersetzt den kohlensauren Kalk, der durch die Flusse in
gelostem Zustande dem Meere zugefiihrt wird, und venvandelt
ihn in Gips. Dieser bleibt, bis auf die Abscheidung in aus-
trocknenden Meeresbecken in Verbindung mit anderen Bil -
dungen, in unveranderlicher Menge vorhanden. Wie also das
Siisswasser Kalkabsatze bildet, so mussen wir die Ursache der
Gipsbildung im Meenvasser suchen. Dieser Vorgang wurde
durch die Zusammensetzung des Salzlagers von Stassfurt. in
Deutschland auf das glanzendste bestatigt. Dieses Lager ent-
halt niimlich alle Mineralien und Salze. die einst 'im Meere
gelost waren, in der Beihenfolge ihrer Loslichkeit geschichtet.
Dementsprechend nimmt der schvvefelsaure Kalk als sch\ver-
losliches Mineral die unterste Schichte ein, weil er zuerst
ausgeschieden wurde, wahrend leichter losliche Salze nach
dem Grade ihrer Loslichkeit hoher zu liegen kamen. Dass die
leicht loslichen Salze — die Mutterlaugensalze oder Abraum-
salze — so selten in den Schichten vorkommen, eikhut sich
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eben aus ihrer leiehten Loslichkeit, vermoge deren sie ent-
weder nicht zum Absatz gelangten oder nach der Ablagerung
wieder fortgefuhrt wurden. Das scheint namentlich bei den
Salzstocken der Alpen und zum grossen Theile auch bei den
Salzlagern der Karpaten der Fali zu sein.

Die Gipsablagerung in den niederosterreichischen Alpen
musste auf eine ziemlich ruhige Art erfolgen, da man an
vielen Orten eine deutliche, wiewohl sehr gewundene Schich-
tung bemerkt und die Gipsstocke ausser den feinen Thonen
nur wenig fremdartige Korper flihren, welche aus den Ein-
schlussen von Gesteinen der nachsten Umgebung bestehen.
Besonders die Triasschichten, wenn sie Gips flihren, sind
manchmal durch deutliche Schichtung charakteristisch. Nicht
so deutlich sind die Gips ftihrenden Schichten anderer Ge-
hirge in den Alpen entwickelt..

Der Gips des Werfener Schiefers (Trias) ist meist kornig
oder faserig und gi’au oder rothlich-grau gefarbt. Seine Ge-
winnung geschieht theils in offenen Bruchen, theils berg-
mannisch. Die jahrliche Production ist ungleich, jedoch kann
sie immerhin auf circa 5,000.000 % im Werte von etwa 30.000 fl.
geschatzt werden.

Gips wird vom Wasser leicht aufgelost. Gipsfuhrende Ge-
birge zeigen daher machtige Hohlraume, in welche dann
hoher gelegene Gesteine hinabbrechen und dieselben ausfullen.
Daher kommt es, dass Gebirge, in welchen grossere Gips-
massen eingelagert sind, durch die auflosende Thatigkeit der
Wasser derart ausgelaugt werden, dass sie dann einen sehr
unregelmassigen Bau zeigen. Auch noch durch folgenden Vor-
gang erleiden Gips enthaltende Gebirge ohne Mitwirkung der
gebirgsbildenden Krafte lieftige Storungen und Lagerungs-
veranderungen in der Oberflachenfaltung. Der schwefelsaure
Kalk kommt bekanntlich in zwei verschiedenen Ausbildungs-
iveisen vor: als wasserfreier Anhjdrit und als wasser-
haltiger Gips.

Kommt jener mit Wasser in Beruhrung, so nimmt er
dasselbe auf und verwandelt sich in Gips. wobei eine be-
deutende Volumsvergrosserung eintritt.*) Es wird nun an-
genommen. dass in grosseren Tiefen der schwefelsaure
Kalk als Anhydrit angehauft ist, der bei Zutritt des Wassers
zunachst ein starkes Aufblahen seines Volums erleidet und in

*) Die lineare Streckung entspricht dem Verhaltnisse 1 : 1'2.
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die Gipsform ubergeht. Bald aber findet durch erodierende
Thatigkeit der unterirdischen Wasser, besonders wenn diese
eine hohere Temperatur angenommen haben, ein Substanz-
verlust statt, wodurch die oben genannten Hohlraume oder
Gipsschlotten hervorgerufen werden.

Der Gips findet eine vielfache Vervvendung. In dunne
Blattchen gespalten ist er ein Stellvertreter des Glases. Faser-
gips dient gepulvert als Streusand oder zum Putzen von
Perlen und Edelsteinen. Man braucht ihn ferner als Zusatz
zur Porzellanerde, oder zur Anfertigung von Porzellanmasse,
um durch das Schmelzen das Weichwerden zu veranlassen;
auch zur Glasur wird Gips verwendet. Mit Flusspat zusammen-
geschmolzen gibt er eine iveisse, emailartige Masse. Sehr fein
gemahlen und geschlammt wird er als Zusatz in der Papier-
fabrication venvendet, weil er dem Papier ein schones Aus-
sehen gibt und in der Druckerei die Lettern nicht beschmutzt
und abniitzt.

In der Landwirtsehaft wird der Gips als Dunger be-
niitzt (Gipsen); er iibt auf Klee, Luzerne, Esparsette, Raps
u. s. w. unter geeigneten Bodenverhaltnissen eine giinstige
Wirkung aus. Diese scheint besonders darin zu bestehen, dass
er den Schivefel zur Bildung des Legumins und des Eiweisses
hergibt. Da der Gips sich mit kohlensaurem Ammoniak in
schivefelsaures Ammoniak und kohlensauren Ivalk umsetzt, so
bestreut man den Mist in den Stallen mit Gips, um der Ver-
fluchtung des Ammoniaks vorzubeugen. Eine gleiche Wirkung
iibt er auch auf den Feldern, indem er das in der Luft und
im Regenwasser enthaltene kohlensaure Ammoniak einsaugt
und im Boden fixiert.

Eine viel grossere R.olle spielt der gebrannte Gips. Die
Art, wie man denselben in einigen Orten Niederosterreichs
brennt, ist folgende: Man stampft ihn. nachdem man alle
fremden Korper ausgeschieden hat, auf einem eigens dazu
errichteten Pochwerke und mahlt ihn auf einer eigenen Muhle.
Der Herd, worauf er gebrannt wird, ist etwa 1 1 2 m lang und
1 m breit, aus feuerfesten Ziegeln gebaut und tragt an der
oberen Seite eine ziemlich dicke Kupferplatte. Der Rand der-
selben ist mit einer 10 cm hohen Metalleiste versehen, damit
das Gipsmehl nicht herabfallt. Die Heizung ist unterhalb an
der schmalen Seite des Herdes angebracht. Sobald der Gips
warm wird, fangt er, wie die Arbeiter sagen. zu schwitzen
an, d. i. feucht zu werden, weil dessen Krystallisationswasser
heraustritt. Von Zeit zu Zeit wird er umgekehrt, bis 'er durch-
aus trocken wird, und gerade auf der genauen Beobachtung
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clieses Zeitpunktes beruht das Hauptverfahren bei der ganzen
Arbeit; denn wird der Gips zu lange gebrannt, so brennt man
ihn todt, d. h. man beraubt ihn seiner Schwefelsaure und er
wird hiermit zu Calciumoxyd oder gebranntem Kalk. Brennt
man ihn zu wenig, so behalt er noch einen Theil seines
Krystallisationswassers und kann dann seine Haupteigenschaft,
mit Wasser zu erharten und in diesem Zustande sich in alle
Formen zu schmiegen, entweder gar nicht oder nur unvoll-
kommen annehmen. Beim Brennen kommt es demnach vor-
zugsweise darauf an, die ganze Gipsmasse gleichmassig und
gleich stark zu erhitzen, damit das Wasser vollstandig
ausgetrieben wird. Er verliert schon bei 100° G. die Halfte
seines Wassers, gibt bei 130° C. die Form, Festigkeit und
Durchsichtigkeit auf, wird bei 233° C. vollkommen wasserfrei
und zerfallt in ein ausserst feines Pulver, welches eine mannig-
fache Vervvendung fmdet.

Das schnelle Festwerden findet darin seine Erklarung,
dass der wasserfreie gebrannte Gips sich wieder mit so viel
Wasser chemisch verbindet, als er beim Brennen verloren hat.
Wird er beim Brennen zu stark erhitzt, so erstarrt er nicht;
er hat dann die Affinitat zum Wasser verloren. Beim Erharten
dehnt er sich ungefahr um l°/0 aus; hierauf beruht seine An-
wendung zu Kunstgussen, Abformen, Ausgiissen von Mauern
und Ofenfugen, Gipsverbanden u. s. w.

In der Baukunst bentitzt man den Gips zur Herstellung
von erhabenen Verzierungen an Wanden und Decken (Stuc-
caturarbeiten), von marmorahnlichen Tafeln, Mortel, Ce¬
ment u. a.

Die aus gebranntem Gips verfertigten Gegenstande sind
sehr poros und saugen mit grosser Begierde Flussigkeiten ein,
daher trocknet man auf Gipsplatten Farbenbrei, Krystalle,
Hefe, Salzmehl u. s. w.

Die Darstellung von Abgtissen und Formen aus Gips er-
fordert das beste Material und man pflegt zu diesem Zwecke
den kauflichen Gips nochmals zu erhitzen.

Eine besondere und fur die Kunst schatzenswerte Gipsart
ist der graue, gelbe, rothlich-weisse, gefleckte, geaderte oder
gewolkte, sehr dichte, daher politurfahige Alabaster. Zur
Verarbeitung sind die gewohnlichen Drechslerwerkzeuge ge
eignet; oft vverden Alabasterschnitzereien fabriksmassig be-
trieben. Am liebsten wahlt man dazu den ganz weissen,
halbdurchsichtigen Alabaster ohne Streifen oder Flecken, wie
den toscanischen. Der niederosterreichische Gips entspricht
selten diesen Anforderungen und wird daher nur ausnahms-
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weise fur feinere Arbeiten benutzt, da er weder rein. noch
feinkornig genug ist.

Das Schleifen der Alabasterwaren gesehieht am besten
mit Schachtelhalmen und Wasser, das Feinschleifen mit Kalk-
wasser. Die Politur und den atlasartigen Glanz gibt man ihm
durch Seifenwasser und Kalk und zuletzt durch einen Zusatz
von gepulvertem oder geschlammtem Federweiss. Reinigen
kann man Alabastersachen mit Seifenwasser oder Terpentinol.

Der Name Alabaster*) kommt von der Stadt Alaba-
stron in Oberagypten, in deren Nahe ein hohlenreiches
Gebirge diese Gipssorte reichlich enthalt. Doch kommt nirgends
ein so feiner, weicher und kleinkorniger Alabaster vor, wie
im tertiaren Boden des Marmolajothales bei Volterra in
Toscana. Nach dem toscanischen ist besonders der sicilianisehe
Alabaster, wie auch der von Montmartre bei Pariš beliebt.

In Wien wird fur besonders feine Arbeiten der toscanische,
fur mindere Sachen auch der Alabastergips aus dem Gostritz-
graben bei Schottwien benutzt.

4. Alpenkalk (Gebirgskalk).

Unter dieser bequemen Bezeichnung versteht man sammt-
liche Kalke der Alpenkette, welche machtige Schichten von
sehr verschiedenartigem Aussehen und Alter an der Nord-
und Sudseite des genannten Gebirges bilden. Er betheiligt
sich an dem Aufbaue jener grossartigen Gebirgskette, die sich
schon von ferne durch schroffe, kuhn ansteigende, zerkluftete
Formen und durch das Vorherrschen des nackten Gesteins in
hervorragender Weise auszeichnet. Seine Gebirgsstructur
ist theils block-, theils plattenformig. Die plattenformigen
Schichten sind bald horizontal, bald mehr oder minder ge-
neigt, nicht selten mannigfaltig gebogen und unter grosseren
Winkeln zusammenstossend. Die Ursache der Schichtung, d. h.
der periodischen Unterbrechung oder Veranderung des kalkigen
Niederschlages, ist bei den pelagischen Absiitzen noch nicht
erklart. Die einzelnen Schichten sind oft so machtig, dass
dieselben nur wahrend einer sehr langen Periode gebildet
werden konnten. Ob diese Perioden mit Temperatur- oder
anderen Schwankungen zusammenfallen, lasst sich nicht ent-
scheiden. Jedenfalls konnte die Schichtung nur dadurch zu-
stande kommen, dass die Kalkbildner der obersten Meeres-
schicht von Zeit zu Zeit verdrangt wurden.

*) Unter „Alabastros” verstanden die Griechen nicht Gips, sondern
Kalkstein.
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Die Lagerungsverhiiltnisse des Alpenkalkessind ausser-
ordentlieh mannigfaltig; er kommt vor auf dem Granit, Gneis
und auf dem Glimmerschiefer, wie z. B. bei Brunu und Kirch-
berg am Wechsel, im Grauvvackengebirge und \vechselt be-
sonders mannigfaltig mit den Sandsteinen; in jeder dieser
Lagerung fuhrt er eigentliche Versteinerungen. die das Krite-
rium zur Bestimmung seines Alters abgeben.

Die Bildung ganz reiner Kalksteine aus mechanischen
Ablagerungen oder auf rein chemischem Wege ist nur in den
seltensten Fallen und unter besonders gunstigen Verhaltnissen
denkbar. Die grosse Mebrzahl der dichten Kalksteine oder
Gebirgskalke, die in unserem Gebiete auftreten, sind im
Meere entstanden und man kann sie beinahe immer als
Korallenriffbildungen oder als Anhaufungen von Schalenresten
verschiedener Seethiere betrachten. Besonders die niedrig
stehenden Meeresthiere: Wurzelfusser, Korallen, Stachelhauter
und Weichthiere leisteten zu allen Zeiten ansehnliche Beitrage
zum Aufbau der kalkigen Erdkruste. Eine umnittelbare Aus-
scheidung des kohlensauren Kalkes konnte nur ortlich an
Gestaden eintreten, wo der Zufluss kalkhaltigen Susswassers,
starke Verdunstung und der dureh die Brandung veran-
lasste Kohlensaureverlust zusammenwirkten, um die Sattigung
herbeizufuhren. Im offenen Meere aber kommt der Kalk in so
verschvvindend kleinen Mengen vor, dass er unter keinen Um-
standen unmittelbar gefallt werden kann.

Unser Alpenkalk oder Gebirgskalk, wie er treffend be-
zeichnet werden kann, erhartete aus dem Tiefseeschlamm,
der hauptsachlich von den ausserst kleinen Gehausen ver¬
schiedener Wurzelfusser (Foraminiferen) gebildet Avird. Diese
winzigen Urthiere bevolkern mit anderen Kalkbildnern in
dichten Schwarmen die oberste Schicht des Meeresschlammes, so
dass ununterbrochen ausgestorbene Kalkgehause auf den Grund
niederfallen. Wie klein diese Gehause sind, kann man daraus
entnehmen, dass nach einer sorgfaltigen Schatzung Gumbels
in 1 cm ?> recenten Meeresschlammes 5000 grossere, 200.000 klei-
nere Foraminiferen und 220.000 Foraminiferenfragmente ent-
halten sind.

Der Alpenkalk zeigt infolge seines ungleichen Alters und
seiner ungleichen Bildung petrographisch die grosste Ver-
schiedenheit. Bald ist er dicht. dunkel, rothlich oder weisslich;
bald oolithisch, deutlich gesehichtet, seltener ganz gleichformig
ohne Schichtung. Der rothliche Alpenkalk enthalt beinahe
immer Versteinerungen, z. B. bei St. Veit bei Wien u. s. \v.
i\.uch bituminoser Kalk, Stinkkalk, kommt bei Gaming und
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St. Anton (sudlich von Scheibbs und sudlich von Ipsitz) vor.
VVestlich von Altenmarkt (im Laussathal) tritt ein schwarzer
Kalk auf, welcher von weissen Kalkspatadern durchzogen ist
und hie und da sogar Flusspatvviirfel enthalt. Bei St. Veit
(bei Wien) und siidvvestlich von Gumpoldskirchen enthalten
einige Kalkpartien Hornsteinknollen.

Thonige, eisenschussige und bituminose Beimengungen
rufen, wie in allen Absatzgesteinen, die eigenthumliche Far-
bung und Gonsistenz hervor. Die Sprodigkeit und Dichte des
Alpenkalkes sind um so grosser, je vveniger er mit Thon ver-
mengt ist, und begiinstigen die Zertrummerung und Schichten-
storungen. Ein starker Druck fuhrt jedoch nicht nur eine
mechanische Zerstorung der ursprunglichen Lagerung, sondern
auch moleculare Umlagerungen herbei, durch die der dichte
Kalk in kornigen Marmor iibergeht.

In den Alpen- oder Gebirgskalken der secundaren E’orma-
tionen ist die organische Structur oft ganzlich verschvvunden;
man findet daher nur ausnahmsweise noch Spuren seiner ur¬
sprunglichen Abstammung undZusammensetzung. DerDrsprung
solcher Kalke lasst sich in der Regel weder durch makro-
skopische, noch durch mikroskopische Prufungen, sondern nur
durch geologische Untersuchungen der Lagerstatten bestimmen.
Auch an den sogenannten Versteinerungen (Petrefacten) sind
die Kalke in den nordostlichen Alpen in den meisten Fallen
arm. Dieser Schvvierigkeit halber griff man eben zu dem Aus-
kunftsmittel, die verschiedenen ostalpinen Kalke als „Alpen-
kalke” zusammenzufassen, die aber spater die mit den Alpen
sich befassenden Geologen irgendwie in der Reihe der geo-
logischen Formationen unterzubringen suchten. Langere Zeit
hindurch hielt man den Alpenkalk fur einen Vertreter des
permischen Zechsteines.*) Nach eingehenden Studien gewann
man jedoch die Uberzeugung, dass in dem rathselhaften
Alpenkalke sich Glieder der Trias, des Jura und der
Kreide befmden. Namentlich Fr. v. Hauer suchte die Bezeich-
nung „Alpenkalk” ganz aus der Geologie zu verbannen und
wies diesen Kalksteinen den richtigen Platz in dem geologischen
System an.

Die Kalksteinbildungen der Ostalpen zeigen, mogen sie
auch den verschiedenartigsten Formationen angehoren. stets
den specifisch alpinen Charakter und grosse Ubereinstimmung
als Bergbildner. Durch aussere Merkmale sind sie oft šchwer

*) Ein dichter oder wenig krystalliner Kalkstein, woriri Grubenbaue
oder Zechen angelegt sind.
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voneinander zu unterscheiden. Oft hangen die einzelnen Glieder
des Alpenkalkes so innig zusammen, dass man sie voneinander
nicht trennen kann. Der Collectivname ,,Alpenkalk” bezeichnet
daher in diesem Bilde vorzugsvveise jene Ablagerungen, welche
wahrend der mesozoischen Periode stattgefunden haben und
heute einen grossen Theil der bis nach Wien reichenden Ost-
alpen zusammensetzen.

Die Alpenkalke kamen nicht alle gleichzeitig und unter
gleichen Verhaltnissen zur Ablagerung. Daher ist auch ihr
Alter verschieden. Bei Beriicksichtigung des Formationsalters
und der Petrefactenfiihrung lassen sich fur unser beschranktes
Gebiet verhaltnismassig viele Varietaten unterscheiden. Aller-
dings unterliegen die Unterscheidungen theils infolge der gross-
artigen Schichtenstorungen, theils wegen der Armut an Ver-
steinerungen grossen Schvvierigkeiten; nichtsdestoweniger kann
man folgende Kalke in unserem Territorium geologisch be-
stimmen: o

1. Muschelkalk der unteren Trias. Er bildet in vielen
Beziehungen eine auffallende Analogie mit dem Zechstein der
permischen Formation und ist gleich diesem in seiner typischen
Entwicklung auf ein kleines Gebiet beschrankt. Seine Fauna
zeigt bei grosser Haufigkeit der Individuen eine geringe Zahl
von Arten. Muscheln und Schnecken kommen in grosser Menge
vor. Neben diesen zeigt er auch Brachiopoden, Ammoniten
und Grinoiden, hie und da auch Echinodermen. Niederorgani-
sierte Formen, wie Foraminiferen und Korallen sind iiberaus
diirftig vertreten. Der Muschelkalk ist eine reine im Wasser
abgelagerte Meeresbildung. Seine zahlreichen Reste vonMeeres-
thieren derselben Art weisen darauf hin, dass seine Bildung
in einem schwaeh gesalzenen Meeresbecken stattgefunden habe.
Die bezeichnendstenFossilien sind: Geratitesnodosus, Encrinites
liliiformis, Terebratula vulgaris, ferner Ammoniten. Rhyncho-
nellen u. a, Der Muschelkalk der Trias ist meist grau oder
hellgrau, etwas schieferig, mit Dolomit oder Mergel vermengt
und zeigt auf seiner Schichtflache eigenthumliche Wulste,
woran er leicht erkennbar ist. In dieser typischen Ausbildung
fmdet man ihn im Liesingthale hinter der Station „Wald-
muhle”, ferner an der Strasse von Modling nach Gaaden,
in vielen Steinbriichen bei Modling und am Burgstallberg
im Helenenthale.

Er liefert ein vorziigliches Material fur Weisskalk- und
Gementfabrication (in der Hinterbruhl, Kaltenleutgeben u. a. O.).

2. Gutensteiner Kalk (Gutenstein in Niederosterreich'
der unteren Trias; er ist ein dunkler, schwarzgrauer und von
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'delen weissen Galcitadern durchzogener Kalkstein, welcher
theils in machtigen Gesteinsbanken, theils als dunngescliich-
teter splitteriger Kalksckiefer auftrilt. Er ist haufig dolomitisch,
tragt in einigen Gegenden (Preinsfeld) an seiner Oberflache
gelbe locherige Rauhwackengebilde und umschliesst hie und
da Gipslager. Da er nur selten naher bestimmbare organische,
Reste enthalt, so mogen, wenigstens in unserer Kalksteinzone,
die oben genannten Kalkspatadern und die Stielglieder von
Encriniten als Erkennungszeichen angesehen werden. Am beslen
entwickelt findet man ihn bei Heiligenkreuz, beiWeissen-
bach und im Triestingthale. Bei Giesshubel lagert er auf
dem Werfener Schiefer.

Ist er dicht und von schonen weissen Adern durchzogen,
so findet er bei Kirchenbauten u. dgl. vielfach Verwendung,
und zwar nicht nur in der Umgebung seines Vorkommens,
sondern auch in Wien (Stephanskirche). Sonst beniitzt man
ihn zu Weiss- und Putzbalk.

3. Reiflinger Kalk der unteren Trias. Er ist ebenfalls
ein dunkles oder hellgraues, selten rothliches Gebilde, ivelches
hiiufig mit grauem Hornstein gemengt ist und vorzugsweise
Cephalopoden und Brachiopoden enthalt; aus diesem Grunde
bezeichnet ihn Fr. v. Hauer als Gephalopodenkalk. In
grosserer Verbreitung tritt dieser Kalk im Schwechatthale auf,
wo er die Abhange des hohen Lindkogels und die Auslaufer
des Ebenberges bildet. Nicht unbedeutend ist sein Vor-
kornmen in der Gegend von Hafnerberg — Altenmarkt.

Wegen seines Hornsteingehaltes liefert er keinen guten
Weisskalk, dafur eignet er sich umso besser zum Beschottern
der Strassen.

4 . Hallstatter Kalk der oberen Trias. Er ist ein weisses,
gelbes, graues oder blassrothes Gestein, welches als eine un-
geschichtete Masse von mehreren hundert Metern Machtigkeit
erscheint. Seine zum grossen Theile aus Ammoniten bestehende
Fauna ist sebi' zahlreich und wird fur die interessanteste
angesehen. Man findet ihn in der Bruhl, bei Hausberg in
der neuen Welt, bei Hornstein und Wiirflach (Neunkirchen).
Die Hohe Wand bei AViener Neustadt ist gleichfalls zum
grossten Theile vom Hallstatter Kalk gcbildet.

5. Opponitzer Kalk wird ebenfalls der oberen Trias
zugezahlt; er ist meist licht- oder dunkelgrau gefarbt, enthalt
mergelige Einlagerungen, fuhrt meist Petrefacten und tritt auf
den Triasschichteniiberlagernd auf. Der Hundskogel (Fig. 111)
in der Bruhl, der Buchkogel und Einsiedlerberg bei bitten-
dorf, sowie ein Theil des Bierhauselberges bei Rodaun und
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des grossen Buchberges bei Alland sind von diesem Kalke
gebildet. Die Steinbruche im Schwechatthale, im Liesing-
thale vor Kaltenleutgeben und in der Hinterbruhl liefern
nicht nur Weisskalk, sondern auch vortreffliche Bausteine.

6. Dachsteinkalk gehort zur rhatischen Formation; er
ist von lichter Farbung (weiss, gelblich, lichtgrau oder roth-
lich) und splitterigem Bruche und bildet, wie z. B. beim
Schloss Starhemberg unweit Piesting, dunne Lagen von roth-
lichen, grau- oder weissgefleckten Banken. Dieselben liegen
entweder auf dem Hauptdolomit oder unmittelbar auf der
Trias und werden als Riffbildung der rhatischen Formation
angenommen. Auch sein Auftreten auf den steilen alteren
Gebirgsabhangen unterstutzt die eben angedeutete Entstehungs-
weise. Sehr charakteristisch fiir den Dachsteinkalk ist die grosse

Giesshubel Hundskogel

Fig. 111. I Dolomit und dolomitischer Kalk, II Mergel und Sandstein,
III Opponitzer Kalk der Trias (Kalkbanke gegen SSO in Dolomit

iibergehend).

Muschel Megalodustriqueter (Fig. 10), durch deren Ausivitterung
diebekannten„Kuhtritte”hervorgerufenwerden. SeinVorkommen'
ist far unsere Gegend von keiner Bedeutung, weil er nur in
kleinen Partien auftritt. Typisch entivickelt findet man ihn auf
dem Anninger, im unteren Plelenenthal und auf der linken
Seite des Priessnitzthales bei Modling. Einzelne Schichten
dieses Kalkes treten auch bei Gainfarn, auf dem Pfarr-
kogel bei Enzesfeld, auf dem Schwarzkogel und Mandling
und im Triestingthale auf.

Infolge seiner Reinheit bentitzt man ihn vortheilhaft zu
VVeisskalk. Die meisten Dachsteinkalkbrennereien befinden sich
im Helenenthale und im Beythal bei Gumpoldskirchen.

7. Kossener Schichten der rhatischen Formation; die¬
selben sind meist dunkel gefarbte Kalksteineinlagerungen oder
kalkige Mergelschiefer, welche bald auf dem Hauptdolomit,
bald auf dem Dachsteinkalk liegen. Die reinen Kalke dieser
Schichten sind dunkelgrau oder graubraun und sehr splitterig.
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Die wichtigsten Fossilien sind kleine Pelecypoden und Brachio-
poden; in Salzburg enthalten sie auch Massen von Litho-
den clr o n -K or a 11 en und werden dann als Lithodendronkalk
bezeichnet, welcher in Niederosterreieh, insbesondere in den
Wiener Kirchen, als Salzburger Tropfmarmor sehr vortheilhaft
seine Verwendung findet.

Besonders schon sind die Kossener Schichten in den
ostlichen Auslaufern des Anninger, auf dem Galvarien-
berge in Gumpoldskirchen, an dem Eingange zur Modli n g er
Klause, in kleinen Partien bei Enzesfeld, bei Hirtenberg,
aut' der rechten Thalseite bei Kaltenleutgeben, bei der
Ruine Kammerstein bei Perchtoldsdorf, bei Hornstein,
Scharfeneck und hinter der Ruine Rauhenstein bei Baden
entwickelt. Im Mittelgebirge findet man sie als kleine Streifen
von Gresten bis Eschenau bei Lilienfeld ausgedehnt.

8. Iiierlatzkalk des unteren -Jura (Lias); ein weisser,
rothlich gefleckter oder marmorierter Kalkstein mit zahlreichen
Brachiopodenresten, welcher im alpinen Hochgebirge partien-
weise die Dečke bildet. Er ist reich an Petrefacten und be-
.herbergt vorzugsweise Brachiopoden, Gasteropoden und Pele-
eypoden. In grosseren Partien erscheint er auf dem Anninger,
in der Umgebung von Hornstein und Enzesfeld, ferner
auf der Hohen Wand bei Wiener Neustadt. bei Rohrbach
am Westabhange des Lindkogels und nordlich von Turnitz,
von wo aus dieser Kalk sich quer durch das Traisenthal bis
zu dem zerklufteten Wendelstein erstreckt. In den nieder-
osterreichischen Voralpen tritt er meist gemeinschaftlich mit
den Enzesfelder und Grestener Schichten als wichtiges Glied
des unteren Jura auf.

9. Enzesfelder Kalk des unteren Jura; er ist gelblich,
zeigt muscheligen Bruch und lagert auf Kossener Schichten.
Er enthitlt neben Ammoniten auch angelschalige Brachiopoden
(Rhynchonella, Terebratula u. a.).

10. Adnether Schichten des unteren Jura: es sind
das ziegel- oder dunkelrothe Kalke, welche zahlreiche Ammo¬
niten fiihren. Dieser Kalk liegt entweder auf Kossener Schichten
oder auf dem Enzesfelder Kalk und tritt nur in kleinen
Partien bei Enzesfeld und Gainfarn auf.

11. Klauskalk des oberen Jura; ein braunlicher, dichter
Kalk, welcher durch weisse Calcitadern marmoriert erscheint
und haufig Ammoniten fiibrt. Er kommt ebenfalls nur in
kleinen Partien bei Kaltenleutgeben, Perchtoldsdorf,
Enzesfeld und Hornstein vor. Bei Lilienfeld und Freiland
ist er als Crinoidenkalk ausgebildet. Auch auf den Anhdhen
Petkovšek, Erdgeschichte Niederdsterreichs. 18
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zvvischen Modling und Gumpoldskirehen findet man in grauen.
hornsteinfuhrenden Kalken neben Limaarten, Ostrea und Litlio-
dendron Grinoidenstielglieder, die allgemein auf Jurabildungen
hindeuten.

12. Aptyehenkalk des Jura; ein rothlich oder grau
gefarbter Kalk mit museheligem Bruch. Er zeigt haufig eine
schieferige Structur, ist reich an Hornstein und fuhrt selten
andere Fossilien. alsdie den Muschelschalen ahnlichendreieckigen
Gebilde, welche als Deckel zu den Gehausen der Ammoniten
erkannt rvurden. Er tritt in einigen Theilen des Hollensteines,
ferner zwischen Sulz und Sittendorf und in kleinen Partien
aueh bei Alland und Dornau typisch auf. Wegen seiner
Harte bentitzt man ihn als Schotter.

Die Jurakalke sind in Niederosterreich von geringer
Machtigkeit und haben auch keine technisch hervorragende
Bedeutung. Bei Fiihlenbach und Weissenbach in der Hinter-
briihl sind dieselben als gelber, sandiger Kalkstein und im
„Buttergraben” bei Gumpoldskirchen als bunte Breccie aus-
gebildet. Besonders charakteristisch sind die Jurakalke zwischen
Lainz, Hietzing und St. Veit bei Wien entwickelt.

13. Orbitulitenkalk (nach Orbitulites complanatus) der
Kreideformation; er ist ein gelblicher oder grauer Kalk. der
an seiner Oberflaehe moosartige Zeichnungen (Dendriten) zeigt
und in einigen Briichen in der Einode bei Pfaffstatten fur
Bauzrvecke gewonnen wird. Kreidekalke findet man auch bei
Wurflach, nordwestlich von Neunkirchen, dann bei Giess-
hubel und Kalksburg, wo die Banke ebenfalls Orbitulites
fiihren.

Der Alpenkalk (Gebirgskalk) als lnbegriff obiger Kalk-
steingattungen bildet, wie wir gesehen haben, eine machtige
Ablagerung, rvelche bei Mauer nachst Wien beginnt und sicli
anfangs in wachsender Breite sudlich, dann westlich durch
Niederosterreich, Oberosterreich nach Salzburg und an den
nordlichen Grenzen Tirols bis in die Schweiz ununterbrochen
fortsetzt. Auch die sudliche Kette hat denselben Gebirgskalk
in einer langen, machtigen Reihe aufzuvveisen.

Ueberall bildet er steile Berge mit hohen Spitzen. In
Niederosterreich selbst bestehen die hohen Gipfel und Kuppen
aus Alpenkalk. Er ist es auch, der der Umgebung Wiens so
viele romantische Formen und landschaftliche Reize verleiht.
Kalksburg, die Bruhl, das Helenenthal, der Hafnei’berg, Alten-
markt und viele andere Orte sind es, die dem Touristen reich-
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liche Gelegenheit bieten, groteske Gebirgsformen auch in der
Nahe eirier Weltstadt zu bewundem.

Im Boden wird der Kalk durch gewisse Gewachse an-
gezeigt. Diese dem Kalkgebirge und dem Kalkboden eigen-
thiimliche Flora, die bereits durch Clusius und Jacquin ver-
herrlicht \vurde, vereinigt gleichsam die Seltenbeiten der
hochgelegenen Kalkalpen mit den Anklangen eines sudlichen
Charakters. Die Walder bestehen aus Laub- und Nadelholz;
im nordlichen Theile des Kalkgebietes sind Rothbuchen, Edel-
tannen und Schwarzfohren, im sudlichen Rothtannen und
Larchen vorherrschend. Je hoher die Walder ansteigen, desto
haufiger sind die Rothtannen und Larchen, wahrend die Edel-
tannen, die Roth- und Schwarzfohren immer mehr zuriick-
treten und in den hochsten Regionen ganzlich verschwinden,
um dem niedrigen Krummholz (Pinus Mughus) und den nieder-
gestreckten Weiden Platz zu machen. Die Flora der Wiesen
und Laubwalder weicht von jener des Sandsteines wenig ab,
dagegen ist die der sonnigen Hiigel und Felsen der Kalk-
region durch nachstehende Arten besonders charakteristisch:
Alpen-Rispengras, scharfkantigen Lauch (Allium acutangulum),
mehrere Sumpfwurzarten, scabiosenartige Flockenblume, grauen
Lowenzahn (Leontodon incanus), osterreichische Schwarzwurz,
steif aufrechten Salat (Lactucastricta),Habichtskrauter, deutschen
Enzian, Alpen-Calaminthe, osterreichischen Drachenkopf, knol-
liges Filzkraut, Alpen-Ziest, Lotwurz, gelben Fingerhut. drei-
fingerigen Steinbrech, rauhhaarige Hauswurz, Fruhlings-Adonis.
gemeine Akelei, Berg-Taschelkraut, niedrige Hohlwurz u. a.
Auch das Auftreten von Moosen, Farnen. Heidelbeeren und
Pyrolen ist fur den Kalkboden sehr bezeichnend. Hierbei sei
bemerkt, dass der Einfluss des Bodens, so unbestreitbar er
im allgemeinen auch ist, sehr viele Ausnahmen zulasst.

Der Kalk gibt der Dammerde eine lockere Gonsistenz,
geht gern mit anderen Stoffen neue Verbindungen ein,
zieht alles an, gibt es aber auch schnell wieder ab und
vvirkt direct und indirect nahrend und zersetzend auf die
Vegetation ein. Durch diese Eigenschaft, wie auch durch das
Vermogen, Warme anzuziehen, spielt der Kalk in allen Boden-
arten eine vvichtige Rolle, denn er macht die trockene
Dammerde wegen seiner wasseranziehenden Kraft feuchter,
die b(indige vvegen seiner lockernden Fahigkeit miirber; die
saure wegen seiner abstossenden Wirkung gegen Sauren
freier, die sterile durch Auflosungbrauchbarer Stoffe frucht-

18 *
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barer und macht endlich die ausgesogene durch Zufuhrung
atmospharischer Stoffe kraftiger. In zu grosser Menge wirkt
derKalk jedoch nachtheilig, weil er dann zu viel Feuchtigkeit
anzieht und in diesem Zustande viel Diinger braucht.

Der Kalk ist demnach eines der vvichtigsten Bestand-
theile des Bodens und wirkt, wie wir gesehen haben. bald
verbessernd und verandernd, bald verschlechternd auf die
Ackererde.

Fiir technische Zwecke wird der gebrannte Kalk in
grossem Massstabe dargestellt, und die Kalkbrennerei bildet
daher auch in der Kalkzone einen eigenen Industriezvveig. Das
Brennen der Kalksteine im grossen geschieht bekanntlich in
besonderen Ofen, von denen diejenigen die vortheilhaftesten
sind, welche in ununterbrochenem Gange erhalten werden.
Zu diesem Zwecke macht man in eine Erdabdachung einen
viereckigen Einschnitt von bestimmter Lange, Breite und
Tiefe und iiberzieht die inneren Wande mit Lehm. In dieser
Grube vverden die Kalksteine in der Weise aufgesetzt, dass
durch grossere Steine im unteren Theile ein freier, etwa ein
‘/ji breiter und hoher Raum fast nach der ganzen Tiefe
gebildet und oben durch eine Art Gevvolbe geschlossen wird;
iiber diesem vverden kleinere Kalksteine so aufgeschichtet,
dass die Flamme frei durchspielen kann. In dem hohlen
Raume wird die Feuerung mit Holz anfangs gelinde, dann
starker drei bis vier Tage unterhalten, bis der Kalk voll-
kommen gebrannt ist. Diese Art des Kalkbrennens vvar schon
im Mittelalter bekannt.

Ausser den periodischen Ofen gibt es auch solche mit
ununterbrochenem Gange, in vvelchen das Brennen conti-
nuierlich stattfindet, indem die Construction des Ofens ein
Ausziehen des gebrannten Kalkes und ein Nachfiillen von
Kalksteinen gestattet. Die Ofen mit continuierlichem Betriebe
nach Art der Hochofen vverden mit Holz oder Steinkohle
geheizt und liefern den sogenannten Hochofenkalk, vvahrend
jener, vvelcher in den oben beschriebenen Graben oder Feld-
ofen gebrannt vvird, Gruben- oder Bauernkalk genannt vvird.

Hochofen bestehen in der Hinterbruhl, in Gaaden, im
Helenenthal, in Kaltenleutgeben, in Wollersdorf, in Muth-
mannsdorf, in Zogelsdorf u. s. vv. Der Grubenkalk vvird in
den meisten niederosterreichischen Gemeinden, vvo reine Kalk-
ablagerungen zutage treten, fiir den technischen Bedarf ge-
wonnen.
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Die niederosterreichischen Kalke der secundaren Bildungen
werden abernichtnurzumBrennen, sondernauch zu Strassen-
schotter und zu Bausteinen vielfach benutzt. Daher findet
man insbesondere in den geschichteten Kalkablagerungen, z. B.
bei Modling, am Eingange des Windthales, bei Gumpolds-
kirchen u. s. w. grossartige Bruche. Der hornsteinfiihrende
Kalk von St. Veit wird in Wien zum Beschottern der Fahr-
wege benutzt.

Zu Bausteinen und theihveise auch zu Decorations-
materialien werden folgende Kalke venvendet:
Liaskalk von Weikersdorf (Vestibule im kunsth. Museum),

„ „ Enzesfeld bei Leobersdorf.
Jurakalk aus dem kais. Thiergarten in Lainz.
Triaskalk von Pottenstein.

„ „ Rodaun.
„ „ Gainfarn.

Kalkbreccie von Rodaun, Brunu und Pfaffenkogel.
Die Alpenkalke finden also in und um Wien eine haufige

Verwendung; jedoch werden denselben die etwas leichteren,
porosen Cerithienkalke und Leithakalke vorgezogen, weil sie
sich leichter brechen und bearbeiten lassen.

Die bei Altenmarkt, Hafnerberg und Weissenbach an-
stehenden schwarzen und von vveissen Calcitadern durch-
zogenen Kalke • vvurden in der Architektur vielleicbt recht
sehone Marmorarten liefern, wenn man beim Brechen tiefer
eindringen wurde.

Die Altare der Kirche zu Kaltenleutgeben sind theils
von den dort gebrochenen aschgrauen dichten Kalksteinen
mit weissen Kalkspatadern, theils von einem braunen oder
ziegelrothen feinkornigen Kalkstein, welcher gleichfalls mit
weissen Kalkspatadern durchzogen ist und auch in der Nahe
des Ortes gebrochen wird. Um Arnstein und Rohrbach
finden sich Kalke von allerlei Farben. Alte Archivsurkunden
bevveisen. dass dieselben schon in der ersten Haltte des
17. Jahrhunderts bekannt waren, und es vvird in denselben
besonders von einem schvvarzen und weissen Marmor ge-
sprochen, welcher 1631 bereits zum technischen Gebrauche
venvendet \vurde.

Auch die Kirche in Lilienfeld, welche nach gothischer
Bauart sehr schon ausgefuhrt ist, hat einen Hochaltar aus
dem zvvischen Lilienfeld und rtirnitz brechenden schvvarzen,
weiss geaderten, dichten Kalkstein. Dieser Hochaltar gehoil
unter die prachtigsten in seiner Art. In dem riickvvartigen
Theile desselben zeigt man einen sehr schonen grossen Block
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dieses Marmors, der von der Machtigkeit des Bruches und
von der keine Kosten scheuenden Prachtliebe der Erbauer
einen Beweis gibt. Der St. Josefsaltar ist theils aus z.iegel-
rothem, theils aus grauem Marmor niederosterreichischer
Provenienz. Beide sind mit weissen Kalkspatadern durchzogen.
Die Altare von Gottweih sind ebenfalls aus den dichien
Kalksteinen, die um Tiirnitz gebroehen werden, verfertigt.

5. Dolomit und Rauhvvacke.

a) Dolomit.
Unter Dolomit verstelit man einen magnesiareichen,

meist rauchgrauen, selten weissen, gelblichen, braunen oder
gar schwarzen, klein- bis feinkornigen, selten dichten Kalk-
stein mit splitterigem Bruche und von sproder Tenacitat, der
sich wegen seines Magnesiagehaltes in warmer Salzsaure unter
geringem Aufbrausen lost. Magnesia und Ivalkerde sind nicht
immer in gleicher procentischer Menge vorhanden; um daher
Dolomit im Sinne der Geologen zu geben, ist ein bestimmtes
Procentualverhaltnis zwischen Kalk und Magnesia erforderlich.
Ist dies nicht der Fali, so spricht man von doloiuitischen
Kalken.

Der eigentliche Dolomit der Mineralogen ist isomorph
mit Galcit, krvstallisiert daher in Grundrhomboedern \vie
dieser, jedoch ist seine Spaltbarkeit nicht so vollkommen wie
bei Calcit. Harte = 3‘5bis4-5, Dichte 2-8bis2 -9. DerNormal-
dolomit (Ga C03 -f-Mg C03) enthalt im Mittel 30°/0 Kalkerde,
22°/o Bittererde (Magnesia) und 48% Kohlensaure oder

54% Calciumcarbonat,
46% Magnesiumcarbonat.

Die meisten Dolomite enthalten jedoch einen geringeren
Procentsatz von Magnesiumcarbonat und einen hoheren Procent -
satz von kohlensaurem Kalk, wodurch die bereits genannten
doloiuitischen Kalke entstehen. In der Regel fuhrt der Dolomit
kohlensaures Eisenoxydul oder Mangan, tvelche Beimengungen
ihn bei der Venvitterung braun farben. Vor dem Lothrolir ist
er unschmelzbar und ist nur im pulverisierten Zustande unter
Mitvvirkung der Warme aufloslich.

Fremde Beimengungen, wie Talk, Glimmer, Quarz,
Turmalin, Tremolit u. s. w. sind sehr sparsam eingestreut.

Seine Gesteinsstructur ist meist klein- bis feinkornig,
seltener rogensteinahnlich, nicht selten poros, oft voli kleiner
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Drusenraume mit kleinen Krystallen. In alteren Sediment-
gesteinen ist sein Gefiige feinkornig bis dicht.

Dureh Aufnahme von Thon bildet er eine Art Um\vand-
lung in den dolomitisehen Mergel, noch haufiger fmdet
der Ubergang in den dolomitisehen Kalk statt, wenn succesive
der Gehalt an Magnesiumcarbonat abnimmt.

Die Gebirgsstructur ist bald block-, bald platten-
formig. Die Dolomitgebirge werden dureh atmospharische
Einflusse mehr zertrummert, als eigentlich venvittert und
bilden dieses Umstandes halber oft sehr groteske, thurmartig
sich erhebende Felsmassen, die im Inneren haufig viele Hohl-
raume besitzen, an der Aussenseite aber von den Atmospha-
rilien Avie zerfressen erscheinen. Die echten Dolomite bieten
also dort, \vo sie gebirgsbildend auftreten, dureh ihre eigen-
thumliche Zerkliiftung, zahllose grosse und kleine Spitzen,
Zinnen, Nadeln, senkrechte Wande, Hohlen, Locher, Spalten,
unterirdische Wasserlaufe u. s. w., dem Naturfreunde und den
Bergsteigern die mannigfaltigste AbAvechslung.

Was sein Lagerungsverhaltnis fiirdas niederosterreichische
Gebiet betrifft, so ist zu bemerken, dass er auf secundaren
Gesteinen, und zwar auf Kalk oder Sandstein gelagert ist.

Die loskornige Beschaffenheit, der Hohlenreichthum, so-
Avie andere Eigenthumlichkeiten der Dolomite erzeugten bei
sehr bedeutenden Geologen und Mineralogen — Avir brauchen
hier nur die Namen: v. Buch, Haidinger und Heim zu nennen
— die Ansicht, dass Dolomit keine ursprtingliche Ablagerung
sei, sondern eine dureh Umvvandlung des kohlensauren Kalkes
unter MitAvirkung eines fremden Agens entstandene Gesteins-
masse. Insbesondere Avurde L. v. Buch dureh seine Unter-
suchungen in Sudtirol (Fassathal) zu dieser Ansicht geleitet
und er fand in Haidinger’s Beobachtungen, Avelche an mehreren
Orten vorgenommen Avurden, eine Avesentliche Unterstutzung.

L. v. Buch, Avelcher viele Jahre die ostlichen Alpen von
Tirol bis Steiermark untersuchte und besonders tiber Dolomit-
bildungen Avichtige Beobachtungen anstellte, leitete die Um-
Avandlung des Kalkes in Dolomit aus der Thatigkeit der
Magnesiumdampfe her, die den Ausbruch der Eruptivgesteine
begleitet haben sollen. Zu dieser Meinung Avurde er Avalir-
scheinlich dadurch verleitet, dass er den Dolomit auf Porphyr
gelagert fand. Gleichzeitig nahmen die Chemiker sogar die
Hilfe von Ghlormagnesiumdampfen in Anspruch und erklarten
den Dolomit fur ein UmAvandlungsproduct dureh die letzteren.

Haidinger schrieb, geleitet vom haufigen Zusammentreffen
der Dolomite mit Gips in den norddstlichen Alpen, die um-
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wandelnde Thatigkeit einer Auflosung der schwefelsauren
Bittererde (Bittersalz) zu. die unter hoherem Druck und bei
erhohter Temperatur auf den Kalk eingevvirkt und sich mit
ihm zu schwefelsaurem Kalk (Gips) verbunden haben solite;
letzterer aber sei in Auflosung weggefuhrt ivorden und habe
Dolomit umgesetzt.

Morlot*) suchte diesen Process durch Gltihen von kohlen-
saurem Kalk mit Bittersalz (Magnesiumsulfat) in geschlossenen
Rohren zu beweisen und wies thatsachlich diesen Vorgang in
der Natur durch den chemischen Versuch nach.

Fasst man jedoch die ungeheueren und massiven Dolomit -
gebirge ins Auge, so lasst sich sofort vermuthen, dass die
kolossalen Gesteinsmassen unmoglich durch blosse Vermittlung
einer Bittersalzlosung entstanden sein konnten; die Vermuthung.
die Dolomitbildung sei zugleich mit der ursprunglichen Kalk-
ablagerung erfolgt, liegt daher sehr nahe.

Aus diesem Grunde wurden die oben angefiihrten und
von sehr bedeutenden Geologen aufgestellten Ansichten uber
Dolomitbildung den neuesten Beobachtungen und Forschungen
zufolge aufgegeben und man schloss sich der zuganglicheren
Meinung an, dass die Entstehung der Dolomite erfolgte, indem
das doppeltkohlensaure Magnesia haltige Wasser die Kalk-
gebirge durchdrang, dabei die Magnesia gegen Kalkerde um-
tauschte und das Doppelsalz zuruckliess.**) Oder es konnte
der Dolomit auch dadurch entstanden sein, dass der in den
Kalkmassen schon ursprunglich vorhandene geringe Magnesia-
gehalt durch Auflosung und Wegfuhrung mittels des kohlen-
saurehaltigen Wassers vermehrt und der kohlensaure Kalk
verrnindert wurde.

In beiden Fallen trat eine Volumsverminderung ein.
wodurch das Gestein eine porose und drusige Beschaffenheit
erhielt.

Nach dieser Erklarung ist der Dolomit ein Umwand-
lungsproduct aus Kalkstein. d. h. ein metamorphisches
Gestein. \velehes durch Einwirkungen chemischer Actionen
entstanden ist, ohne dass dabei das ursprungliche Gestein,
aus welchem er hervorgieng, ganzlich zerstort worden ware.

*) Erlauterungen zur geologischen Ubersichtskarte der nordostlichen
Alpen. Von A. v. Morlot, Wien 1847.

**) Eine derartige Umbildung durch gegenseitigen Austausch von
Bestandtheilen beweisen die nicht seltenen Pseudomorphosen des Dolomit-
spates nach Calcit, wo der Dolomitspat noch einen Kern von unverandertem
und magnesiafreiem Kalkspat entlialt.
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Mit Sicherheit lasst sich dieser Unnvandlungsprocess
allerclings nicht feststellen, sondern die Annahme. die Magnesia-
salze des Meenvassers haben das Material zur Dolomitisierung
gegeben, liegt nur sehr nahe; sonst bleibt die Dolomitbildung
noch imrner ein Rathsel.

Die nachfolgende Tabelle iiber die Umwandlung des
Kalkes in den Dolomit zeigt. dass der kohlensaure Kalk eine
continuierliche Ubergangsreihe von ganz reinem Kalkstein zu
echtem Dolomit bildet. Aus diesem Grunde konnen auch nicht
tiberall an den Ubergangsstellen vollkommen bestimmte
Grenzen dieses Gesteines angegeben werden.

Bei mikroskopischen Untersuchungen stellt sich die
interessante Thatsache heraus, dass die reinen oder nahezu
reinen Kalksteine (1, 2, 3 und 4) eine ausgezeichnete Zvvillings-
streifung zeigen, wahrend bei reinen Dolomiten (7, 8 und 1»)
lauter Korner ohne Streifung beobaclitet werden. Diese Unter¬
suchungen zeigen ferner, dass die Anzahl der gestreiften
Korner in den dolomitischen Kalken in demselben Verhaltnisse
abnimmt, in vvelehem die Dolomitisierung. d. h. die Unrvvand-
lung des Kalkes in Dolomit zunimmt. Aus diesen Beobachtungen
geht offenbar hervor, dass wir in den Kornern mit Zwillings-
streifung den Calcit, und in den ungestreiften Kornern den
Dolomit zu erkennen haben. Die Zwillingsstreifung ist dahžr
bei Untersuchungen von Kalksteinen und Dolomiten als Unter-
scheidungsmerkmal zwischen den besagten Mineralien zu be-
trachten.

Der Dolomit und der dolomitische Kalk nehmen meistens
die oberen Theile der Kalkpartien ein und verlaufen
meist mit unbestimmten Grenzen in den kohlensauren
Kalk, wie dies bei Baden und Modling zu sehen ist, wo der
Dolomit romantische, eigenthumlich gelormte und mit Schwarz-
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fohren bewachsene Felspartien (Klausen) bildet. Die meisten
Dolomitpartien bei Wien sind an der Oberflache so sebi- zer-
kliiftet und zerfallen, dass man nur selten daraus brauchbare
Bausteine brechen kann. Das beste Baumaterial enthillt noch
der Badener Lindkogel hinter Raucheneck, \vo schone
Schichten von festem und dichtem Dolomit vorkommen.

Der sogenannte Hauptdolomit ist besonders charakte-
ristisch bei Gainfarn nachst Voslau und gehort der oberen
Trias an. Er ist ein wichtiges Glied unserer Kalkzone, zeigt
eine deutliche Schichtung und eine lichtgraue Farbung. Dieses
Gestein mit zahlreichen Rissen und Kluften zerfallt sehr leicht
zu feinem Grus, der dann machtige Halden bildet und den
Fuss der kahlen Felsmassen umsaumt. Der Gainfarner Dolomit
wird fiir Fussboden-Cementplatten benutzt. Die bei Gaaden
und Fahrafeld nachst Baden anstehenden Dolomite finden
ebenfalls Venvendung,

Dolomitpartien findet man ferner bei Modling, wo der
Dolomit zur Erzeugung eines hydraulischen Kalkes, des so-
genannten Weisscementes, benutzt wird. Auch im Rosalien-
gebirge ist der kornige Kalk vielfach zu Dolomit und Rauhwacke
geivorden. Die Dolomite sind bei Pitten und dessen Umgebung
fast alle, aber nicht immer deutlich krystallinisch und zeigen
lichtgraue Farben; an manchen Stellen sind sie auch von
Eisenoxyden braun oder gelblich gefarbt.

In einer grosseren Ausbreitung ist der Dolomit in j enem
breiten Striche entwickelt, der von Gaming uber Poding-
bacli, den vorderen Stockgrund, die Almhohe, St. Georg
am Reuth, dann am siidostlichsten Abfalle des Uissberges hin
uber Hollenstein ohne Unterbrechung anhalt; in dem ganzen
Zuge zeigen sich jedoeh nur die Gehange und Thalschluchten
im Dolomit anstehend, auf den Hohen und Riicken dagegen
fehlt er in der Regel.

Ausserdem finden sich grossere Dolomitmassen auch
nordostlich von Lunz und in dem vielverzweigten Schluchten-
terrain zivischen dem Konigsberg, Scheibenberg, Gamsstein
und der Voralpe, wo man sie in grotesken Gestalten bald als
Mauern, bald rvieder als Nadeln, Thurme u. dgl. aufragen sieht;
die Schichten stehen dort vollkommen senkrecht. Als ein rein
dolomitisches Terrain erscheint auch die Gegend von Oppo-
nitz, so z. B. der nordwestliche Abfall des Uissberges und des
Frieslings und der Prollingvvald. In der Gegend von Gross-
Prolling sieht man weit und breit nichts als Dolomitschotter.

Den weissen krystallinisch-k6rnigen Dolomit verwendeten
bereits die Alten als Statuenmarmor. Der derbe, feste Dolomit
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gibt. einen guten Mauerstein ab und eignet sich namentlich zu
Grundmauern. Der durch langere Zeit der Luft ausgesetzte
Dolomit ist sehr zerreiblich und zerfallt oft zu einem fein-
kornigen Sand, der statt Quarzsand dem Mortel beigemengt
wird. Derselbe bildet oft selbstandige Lagen und Halden,
von wo aus er dann hauflg als Schotter beniitzt wird. Die
Wege in den dolomitischen Gegenden sind daher selbst nach
starken Niederschlagen leicht gangbar.

In Wien fmdet der Dolomit als Reibsand seine bekannte
Yerwendung. Man bezieht denselben aus der Vorderbrtihl, vom
Maaberg bei Modling und von Gainfarn, wo er durch Ver-
witterung der Dolomite der oberen Trias entsteht.

Schliesslich kann man den Dolomit in dem stark ver-
witterten Zustande wie Kalk zur Verbesserung des Acker-
bodens beniitzen.

Unsere Dolomite fuhren selten Versteinerungen. Die-
selben stellen sich erst dort ein, wo der Dolomit in Kalkstein
iibergeht. Der Mangel an Versteinerungen erklart sich aus der
Zerstorung der organischen Structur, die schon bei lebendigen
Riffen zu beobachten ist. '

Diese Umwandlung ist umso erklarlicher, da insbesondere
der Dolomit alle Kennzeichen eines umgewandelten und
stark veranderten Gesteines in sich tragt. Man fmdet darum
im Dolomit niemals Petrefacten mit Schalen, sondern aus-
nahmsweise nur deren Abdrucke. Die haufigsten organischen
Reste des Dolomites sind die Korallen.

b) Rauhwacke.

Durch die Ausscheidung der Magnesia aus dem Dolomit
oder Entdolomitisierung entstand die Rauhwacke (Rauch-
wacke, Rauchkalk), ein locheriger, zerfressener und von
kleineren und grosseren Hohlungen durchzogener dichter oder
korniger Kalk von grauer Farbung, dessen eckige Drusenraume
entweder leer, oder mit einer erdigen, grauen, eisenschussigen
und lockeren Masse ausgefiillt sind. Dieser Kalk wird hauflg
in der Nahe der Gipsstocke und der Dolomite gefunden und
wird fur ein Ubergangsgestein zwischen Dolomit und Kalk¬
stein gehalten. An manchen Stiicken der Rauhwacke lasst
sich oft deutlich der Ubergang des Dolomites in Kalkstein
wahrnehmen.
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Grossere Partien von Rauhwacke findet man bei
Kalksburg, siidrvestlich von M 6 dl in g, an den Stidabbangen
des Anninger, in der Umgebung von Baden, bei Al lan d-
riegl u. a. 5. Die siidrvestlich vom Orte Mauer auftretenden
Rauhwacken setzen zwei Hugelreihen zusammen, welche durcli
die Mauer-Kalksburger Fahrstrasse gesehieden sind. Die ostliche
bildet die allgemein bekannte sogenannte ,,Himmelswiese”.
und fallt gegen Kalksburg steil in das Thal der Liesing ab;
die westliehe reicht bis in das Tlial des Giitenbaches hinab,
wo grosse Steinbruche in der Rauhwacke angelegt sind;
Schichtung zeigt sich nirgends und ebensowenig fuhrt sie Petre-
facten. In einem Steinbruche im Gutenthal sieht man unter
der Rauhwacke einen sehr charakteristischen und mit dem
in der Bruhl anstehenden vollkommen identischen Gutensteiner
Kalk hervortreten. Da die Grenze beider Gesteine den
Charakter eines allmahlichen Uberganges tragt, so scheint sie
(nach C. M. Paul) desselben Alters zu sein, wie der Guten¬
steiner Kalk. Am linken Ufer des Giitenbaches liegt auf der
Rauhrvacke ein hellgriiner, dichter und sehr regelmassig
gegen Nordnordwest geschichteter Kalkstein, der gegen zwei
Seiten hin an die Rauhvvacke und gegen die anderen zwei
Seiten an die Alluvionen des Giiten- und Liesingthales
angrenzt.

In den Vorgebirgen ist die Rauhrvacke keine seltene
Erscheinung, im Mittelgebirge tritt sie etwas seltener auf. Hier
sei nur kurz einer eigenthumlichen Art dieses Gesteines er-
rvahnt, die man im Mittelgebirge auf der Plohe des Dipel-
leutner Waldes unrveit Lackenhof am sudlichen Gehiinge
beobachten karm. Es ist dies ein im Bruche krjstallinisch
feinkorniger, gelber, diinnschichtiger, dabei fester dolomitischer
Kalk, der von sehr vielen, sich kreuzenden, rveissen Kalkspat-
Lamellen durchsetzt wird. Die in den Zrvischenraumen dieser
Lamellen gervesene Masse ist nun hin und rvieder sowohl an
der Oberflache als im Inneren herausgewittert und ausgefressen;
die Kalkspat-Lamellen sind von der Dicke eines Kartenblattes
und ragen beiderseits mit drusiger Oberflache einige Linien
weit frei hervor. Die ganze Flache bildet so ein Netz mit leeren
Mascben.

Als Baustein oder sonst verrvendbares Material kommt
dieser Rauhrvacke keine Bedeutung zu.

In der Gegend von Pitten und Semmering bildet die
Rauhrvacke oft sehr auffallende Felsgruppen. Auf dem
Semmering kommen viele Partien von Graurvacke und Grau-
rvackenkalk vor, rvelche durch Dolomitisierung und Rauh-
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wackenbildung an der Aussenseite zerstort,. rniirbe und so
unkenntlich wurden, dass sie ein ganz verandertes Ansehen
erhielten. Die Rauhwacke des genannten Gebietes ist an der
Aussenseite meist gelb, drusig und locherig, wahrend sie im
Inneren ohne leere Raume, kornig und mehr weiss ist. Die
Hohlungen sind entweder mit geraden Wanden verkreuzt oder
sie bilden ganz unregelmassige Locher, woraus ein gelbes,
erdiges Pulver leicht herausfallt. Diese Locher sieht man in
allen Dimensionen der Grosse, Gestalt und Menge. In einiger
Entfernung lasst sich an diesen Rauhwackenfelsen, obwohl
dieselben grosse Verschiedenheit und mannigfaltige Umbildungen
zeigen, noch recht gut die Schichtung erkennen, indem die
einzelnen Schichten ungleich angegriffen und zerstort sind;
in kleinen Handstucken verschwindet die Schichtung ganzlich.

In der Nahe von Sebenstein, am Wege zum alten
Schloss, sieht man unten cinen grauen Kalk, hoher wird er
theilweise weiss und auf der Hohe trifft man nur Rauhwacke.
In dem Graben sudwestlich von Gr.-Gleisenfeld ragen an
zwei Stellen Kalke aus dem Tertiarschotter hervor, welche
die siidwestliche Fortsetzung eines Kalkzuges zu sein scheinen.
Zuerst stosst man hier auf dunnschieferige, kornige, lichtgraue
Dolomite, dann auf weisse, kornige Kalke mit Glimmer, und
darauf folgt eine sehr gelbe Rauhwacke. Weiter im Thale
aufwarts ragt unter einem verwitterten Glimmerschiefer etwas
Dolomit hervor, welcher wegen seiner Ahnlichkeit mit yer-
witterndem Spateisenstein zu Schurfbauen Veranlassung gab.

Zwischen Schleinz und Offenbach zieht sich noch
ein Streifen von Rauhwacke, die in einem Steinbruche auf-
geschlossen ist und im Inneren Dolomit zeigt.

Um diese beiden unmerklich ineinander iibergehenden
Felsarten wenigstens in typischen Stiicken von den gewohn-
lichen Alpenkalken unterscheiden zu konnen, halte man sich
an folgende Merkmale: Der Dolomit und die Rauhwacke
\verden von der Salzsaure viel langsamer zersetzt und brausen
daher beim Betupfen viel schwacher auf als der Kalk, sie
sind ferner merklich schwerer und auch um einen Grad
hiirter, so dass man sie mit dem Messer wohl noch ritzen,
aber nicht mehr schaben kann; der Dolomit endlich neigt zu
einer durch Auslaugung bewirkten porosen, zelligen, locherigen
Structur, die am Kalkstein seltener zu beobaehten ist. Durch
diesen Vorgang entsteht, wie oben angefiihrt wurde, die
Rauhwacke.
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6, Werfener Schiefer.

Die untersten secundaren Schichten bildet in den Alpen
Niederosterreichs der Werfener Schiefer; denn uberall. wo eine
tiefe Zerkliiftung das Innere der Gebirge aufgeschlossen hat,
fmden wir denselben in der Tiefe (Fig. 112).

Dieser Schiefer, nach dem Orte „Werfen” in Salzburg
benannt, ist ein graues, rothes, griines, selten gelblich-braunes
Gestein, meist diinn geschiefert und zeigt zahlreiche Glimmer-
blattchen auf den Schichtfliichen. Als tiefstes Glied der
secundaren Ablagerungen ist er dem bunten Sandstein des
nordwestlichen Europas gleichzustellen und tritt daher stets
nur dort zutage, wo geologische Storungen in den hoher

N.O.
Fig. 112. D.K. — Dolomitischer Kalk und Mergel, W.Sch. = Werfener Schiefer.

gelegenen, daher jungeren Formationsgliedern eingetreten sind.
In den hoheren Lagen ivechselt er hie und da mit dunklen
Kalksteinen, die vielfach mit weissen Kalkspatadern durch-
zogen sind (Gutensteiner Kalk Fig. 112).

Der Werfener Schiefer fiihrt selten andere Fossilien als
B i v al v e n. Infolge dieser geringen Petrefactenfiihrung betrachtet
man ihn als eine Uferbildung des Triasmeeres. Im Werfener
Schiefer, der nur in den Thalern und tiefen Kluften aufge¬
schlossen ist, fmden sich oft Einlagerungen von Gips, ivelcher
hiiufig abgebaut wird.

Er erscheint in Niederosterreich in mehreren Ztigen, von
ivelchen sich der eine an den Nordrand der Grauwackenzone
vom Preiner Gschaid bis St. Lorenz bei Neunkirchen in
der geringen Breite von etwa 760 Meter anlegt. Ein anderer
Zug beginnt an der stillen M tir z, zieht sich am Fusse des
Nordabhanges vom Schneeberge gegen Puchberg und von da
iiber Griinbach bis Ziveiersdorf in die Neue Welt. Der
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bedeutendste und anfapglich auch ziemlich breite Zug beginnt
am Josefsberg bei Mariazell und dehnt sich iiber Anna-
berg und Tiirnitz bis Lehenrotte, sodann in ostlicher
Richtung iiber Klein-Zell und Ramsau bis an den Nord-
rand der Ivalkzone aus, welchen er iiber Altenmarkt,
Reisenmarkt, Heiligenkreuz und Sparbach, bis in die
Briihl begleitet. Ein vierter Zug streicht von Alland bei
Groisbach und dann langs der Strasse von Dorfl iiber
Nostach bis Hafnerberg. Schon entwickelten Triasschiefer
fmdet man auch in der Umgebung von Weissenbach,
Fiillenberg und Preinsfeld.

In unseren alpinen Gegenden liefert der Werfener Schiefer
dort, wo er zutage tritt, einen ziemlich guten Boden,
namentlich far den Waldstand und Getreidebau. Auch als
Baumaterial ist er nicht zu unterschatzen. So z. B. vvurde
der Werfener Schiefer von Reichenau beim Bau der Hoch-
quellenleitung vielfach beniitzt.

7. Steinkohle.

Die Kohlenlager entstanden zu allen Zeiten aus localen
Anhaufungen von Pflanzen, mogen sich diese nun in Siimpfen
oder Torflagern an derselben Stelle angesammelt haben, wo
sie wuchsen, oder mogen sie erst von der Landoberflache aus
in Salz- oder Sussvvasserbecken zusammengesch\vemmt worden
sein; ja sogar durch Anhaufung von Meerespflanzen konnen
moglicherweise Kohlen entstanden sein, obwohl man solche
nicht sicher kennt. Die Kohle wurde aber zu keiner Zeit
urspriinglich als solche abgelagert. sondern stets als Pflanze
Der pflanzliche Ursprung ist unverkennbar. Nicht nur die
deutlichen Pflanzenuberreste, welche als Abdrucke und Stein-
kerne darin auftreten, be\veisen es, sondern man kann auch
in den Kohlen selbst durch gesc-hickte Manipulationen oft noch
die Uberreste pflanzlicher Textur erkennen. Jedoch sind die
Pflanzen, durch deren Anhaufung die Stein- und Braunkohlen
gebildet vrorden sind, nicht nur von den jetzt lebenden sehr
verschieden, sondern sie sind auch unter sich in den einzelnen
Formationen, welche Kohlen fuhren, durchaus ungleich. Die
Steinkohlen sind aus ganz anderen Pflanzen hervorgegangen
als die Braunkohlen und Lignite.

Betrachten wir nun eine Steinkohlenlandschaft mit ihren
sonderbaren Pflanzen, welche einstens das in Rede stehende
Gebiet hervorbrachte.
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Schon bei einer oberflachlichen Besichtigung von fossilen
Pflanzen aus der palaozoischen und mesozoischen Periode ist
man iiberzeugt, dass dieselben nicht Pflanzen unserer Zeit
waren, denn weder in den gemassigten Zonen, noch zwisehen
den Wendekreisen sieht man jetzt etwas iihnliches. Da sind
unter den Baumen weder unsere Nadel- oder Laubbaume,
noch die schlanken Palmen der Tropen zu finden. Die Walder
jener Zeit bestanden vorherrschend aus bliitenlosen Pflanzen:
Equisetaceen, Lycopodiaceen und Farnkrautern. Unsere Nadel-
holzer sind in diesen AValdern nur sehr diirftig durc-h Baume
vertreten, tvelche den stidamerikanischen Araukarien*) ahneln.

Alle diese Pflanzen, mit Ausnahme der letzteren, waren
nicht nur blutenlos, sondern trugen auch einen tropisclien
Charakter, d. h. sie konnten nur in sehr warmem und zugleich
feuchtem Klima gewachsen sein. Jene Gegend also, wo man
heute Steinkohle findet, musste in jener Zeit wohl warmer
und feuchter und nach unseren Begriffen weniger reizend und
schon gewesen sein; denn der lippige Baunrvvuchs trug keine
Bliiten und auch keine zvvitschernden und nistenden Vogel
belebten sie; selbstReptilien undlnsecten scheinen nur ausserst
selten diese sumpfigen Walder bewohnt zu haben. Nirgends das
belebende Element des Waldes, uberall eine unheimliehe Stille
mussten in ihnen geherrscht haben.

Es ist zuweilen die Ansicht ausgesprochen \vorden,
\viihrend der Steinkohlenperiode musse eine sehr iippige
Riesenvegetation auf der Erde bestanden haben. Das ist aber
nach den Ergebnissen genauer Untersuchung und Vergleichung
durchaus nicht nothwendig. Allerdings kennen wir gegemvartig
keine baumformigen Schachtelhalme und Barlappen mehr;
aber dafur fehlen den "VValdern der Kohlenperiode unsere
riesenhaften Tannen, Phchten, Eichen, Ahorne u. s. w. ganzlich.
ja man hat iiberhaupt niemals in den Steinkohlen Stiimme
gefunden, welche nach der Dicke oder Lange unsere Wald-
biiume auch nur annahernd erreichen \viirden.

Besonders anmuthig konnen jene Walder nicht gewesen
sein, deren Uberreste wir in den Steinkohlenformationen
finden; denn abgesehen von dem wahrscheinlich sumpfigen
Boden, fehlten ihnen beinahe vollstandig bunte Bliiten und
Fruchte, auch kein Saugethier durchbrach ihr Dickicht,
und selbst das helle Sonnenlicht schien ihnen durch eine stets
triibe Atmosphare. An einigen Orten findet man ziemlich viele

*) Araukarien sind liohe, pyramidale tannenartige Biiume mit quirl-
stiindigen Asten, eiformigen Zapfen und essbaren Samen.
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Schalen von Susswasserconchylien, welche beiveisen, dass das
Kohlenmaterial auf der Landoberflache gewachsen und in den
meisten Fallen auch wohl auf dem Lande in Sumpfen und
Landseen abgelagert worden sei; doch finden sich an einigen
Orten zwischen den Steinkohlenschichten auch Abdriicke von
echten Meeresthieren, welche bezeugen, dass in diesen Fallen
dasebenfalls aus Landpflanzen bestehende Material derKohlen-
lager in benachbarte Meeresbuchten eingeschwemmt wurde
und da erst zur Ablagerung gelangte.

Wie konnte aber aus diesen Pflanzen steinharte und
texturlose Kohle werden? Um diese Frage hier nur einiger-
massen erortern zu konnen, miissen wir zunachst die Unter-
schiede zwischen der Pflanzensubstanz und den einzelnen
Kohlenarten ins Auge fassen.

Alle Pflanzen bestehen aus Kohlenstoff, Sauerstoff und
Wasserstoff; dieselbe allgemeine Zusammensetzung zeigen aber
auch die meisten Kohlen, nur unter anderen quantitativen Ver-
haltnissen. Ihr Gehalt an Wasserstoff und Sauerstoff ist geringer,
der an Kohlenstoff daher relativ grosser, und zwar umsomehr,
einer je alteren Formation die Kohlen angehoren.

Je langer dieser Kohlenbildungsprocess andauert, desto
vollstandiger konnen Wasser- und Sauerstoff verschwinden
und desto reiner bleibt der Kohlenstoff zuriick. Auf diese
Weise nahert sich jede unter Wasser verwesende Pflanzen¬
substanz mit der Zeit mehr und mehr der Zusammensetzung
von Steinkohle, in welch letzterer sich durch eine eigenthum-
liche Verbindung von Kohlenstoff' und Wasserstoff das so-
genannte Bitumen bildet. Dieses Bitumen ist aber selbst
fluchtig und entweicht um so schneller, einer je hoheren Tem¬
peratur die Kohlen ausgesetzt sind. Wenn daher die Pflanzen-
reste durch starke Bedeckung von oben viele Jahrtausende
lang einer hoheren Temperatur und zugleich einem starken
Drucke ausgesetzt bleiben, so ist zu vermuthen, dass sie da-
durch in die weit weniger bitumhaltige Steinkohle uber-
gehen, und wenn dieser Process noch viel langer oder bei
hoherer Temperatur des Erdinnern fortgesetzt wird, so kann
man ervvarten, dass endlich fast bitumfreie Kohle, Anthracit,
und zuletzt ganz bitumfreie Kohle, Graphit, wird.

Die gewohnliche Reihenfolge: Lignit, Braunkohle,
Steinkohle (Schwarzkohle), Anthracit und Grapliit stimmt
daher in den Formationen der festen Erdkruste mit den Er-
fahrungen und Voraussetzungen, die sich an ihre Genesis an-
kniipfen lassen, vortrefflieh und bildet gleichsam eine Stufen-
leiter des obigen Urmvandlungsprocesses.

Petkovšek, Erdgeschichte Niederosterreiehs. 19
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F. v. Hochstetter stellte diese Stufenleiter mit allen Zwi-
schenstadien der Metamorphose des Holzes ia Kohle in fol-
gender Weise zusammen:

Es bestehen 100 Gewichtstheile

von Holz . . aus 50 Kohlenstoff, 6 IVasserstoff, 44 Sauerstoff

Die Aschenmenge der einzelnen Substanzen ist dabei in
Abrechnung gebracht, ebenso die geringe Menge von Stick-
stoff, welche in den Kohlen enthalten ist.

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dass die
jungste Kohle die bitumenreichste, die alteste und am langsten
einer hohen Temperatur ausgesetzte, die bitumenreinste ist
und dass aus dem Graphit Wasserstoff und Sauerstoff ganz
verschwunden sind. Diese Stufenleiter ist deshalb auch die
gewohnliche Altersreihe der Kohlenvorkommnisse, denn Lignit
und Braunkohle fmden sich in der Regel in den jungsten oder
obersten tertiaren Ablagerungen, Steinkohle und Anthracit
dagegen in alteren und altesten tertiaren, secundaren und
und primaren Formationen. Doch ist diese Altersreihe nicht
uberall streng eingehalten, da der Umwandlungsprocess unter
ungleichenBedingungen, bald schneller, bald langsamer erfolgen
kann.

Der Unterschied von Braun- und Steinkohle lasst sich
daher nicht scharf angeben. Die an Kohlenstoff reichere Stein¬
kohle hat ein sclnvarzeres Pulver und eine grossere Dichte
als die Braunkohle und ist ohne jedwede Holzstructur, wah-
rend die Braunkohle liaufig deutliche Holzstructur zeigt, braun-
lich sch\varz erscheint und schneller, mit russender Flamme
verbrennt.

Die Geologen bezeichnen meist die Kohlen der Tertiar-
formationen als Braunkohle, mogen sie auch schwarz aus-
sehen, und die der alteren Formationen als Steinkohle. Diese
Unterscheidung ist auch die Ursache, warum wir dieses Gestein,
welches eigentlich ein zusammengehoriges Ganzes bildet, in
zwei getrennten Bildern behandeln.
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In Niederosterreich tritt die Steinkohle in der Tria,
und zwar in den Lunzer Schichten, in der unteren Abtheilung
(Grestener Schichten) des Jura und in der Kreide (Gosau-
schichten) aut. Diese Kohlen, obwohl verschiedenen Alters,
sind ohne besondere Charakteristik, haben einen fast schwarzen
Strich, sind sehr sprode, zeigen sehr selten einen muscheligen
Bruch und zerfallen ausserst leicht in eckige Stričke. So wie die
Kohlen aus verschiedenen Graben und Formationen in ihrem
ausseren Verhalten sehr verschieden erscheinen. bald grau-
schwarz oder mit einern ausgezeichneten Pechglanz, bald
ausserst mfirbe oder ziemlich fest und sprode, bald krumm-
schalig oder in unbestimmte eckige Stričke zertheilbar, so
sind auch die Sandsteine, zwischen denen die Kohlenflotze
diegeri, sehr verschieden, so dass keine bestimmte Schichte
angegeben werden kann, welcher das Vorkommen von Kohle
eigenthumlich ware. Im allgemeinen sind es die oberen, dem
Kalke naheren Schichten, rvorin die Kohle am hauflgsten
auftritt.

Man hat auch im Wiener Sandstein Kohlenflotze entfernt
von der Kalkregion aufgefunden, wie bei Starzing, siidwest-
lich von Sieghartskirchen, dann ostlich bei Konigstetten
und Tulbing, die den tieferen Sandsteinschichten angehoren.
Eine weitere industrielle Bedeutung kommt jedoch diesen
Flotzen nicht zu.

Die Kreidekohle kommt in den sogenannten Gosau-
schichten der Kreideformation bei Klaus-Griinbach und
bei Dreistetten vor. Das wichtigste Flotz ist das Griin-
bacher, ivelches aus mehreren einzelnen V2 bis lm mach-
tigen und steil aufgerichteten Kohlenschichten besteht. Das
Klauser Flotz wird stellemveise sogar gegen 2 m machtig.

Andere Kohlenvorkonunen in der Kreideformation sind
die alten Baue von Ranzenbach und Reizenbach ivestlich
von der Klaus, Pfennigwiese bei Puchberg und Lanzing im
Miesenbachthale. Ali e hier vorkommenden Flotze sind als
abgebaut zu betrachten.

Die Kohle der Kreideformation ist liie und da von vor-
zuglicher Gtite (Klauser Flotz), scInvarz und meist sehr sprode.
Manchmal tritt sie in unregelmassigen Knollen oder in kleinen
Bruchstuckchen im Wiener Sandsteine auf, welcher dann. von
solchen Kohlentheilchen angefiillt, ganz schvvarz erscheint, so
dass er oft Veranlassung zu Versuchsbauen gibt, die meist
ohne Erfolg bleiben. Die Kohlenflotze des Wiener Sandsteines
sind meist an der Grenze der Kalkregion in dem Gestein ein-
gelagert und zeigen entweder ein regelmassiges Streichen

19 *
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und Verflachen, mit manchen Verschiebungen und Ver-
druckungen, oder sie bilden unregelmassige, stockformige Ein-
schlusse ohne Zusammenhang.

Die kohlenfuhrende Sandsteinregion in den nordostlichen
Alpen ist am deutlichsten sudlieh von Steier, vom Peehgraben
an ostlich fortlaufend bis in die Gegend von Wien ausge-
sprochen.

In den Grestener Schichten des .Juragibt es kohlen¬
fuhrende Ablagerungen von sehr geringer Machtigkeit, so dass
von dem einstens hier betriebenen Bergbau nar mehr Halden
als Spuren der einstmaligen Kohlengruben zuruckgeblieben
sind. Bei Gresten, Bernreuth nachst Hainfeld, Grossau
und im Peehgraben bestehen meist nur Schurfe, und nur
inHinterholz bei Waidhofen-Ybbsitz wirdnoch ein 'schwacher
Bergbau betrieben.

Etwas bedeutender ist der Kohlenbau in der oberen
Trias, vvelcher vielen industriellen Unternehmungen und
dem Hausbedarf der Umgebung von Lilienfeld und
Schrambach eine gute Kohle liefert. Die in den Kohlen-
revieren der letztgenannten Orte gewonnene Steinkohle wird
auch weiter verfiihrt.

Die Kohlenflotze von Lilienfeld und Schrambach
sind von einem Kohlenschiefer begleitet, der ent\veder dunkel-
braun, krummschalig mit glanzenden Ablosungsflachen, oder
grauschwarz, schieferig, zuweilen mit vielen undeutlichen Ab-
driicken angefiillt ist, die oft bis in das dariiber gelegene
Gestein reichen. Die kohlenfuhrende Schieferzone, obwohl an
vielen Stellen sehr gestort, erstreekt sich bis in das Pielacli-
thal, und es diirfte nach Bittners Mittheilungen auch bei
Kirchberg ein Bergbau ehestens in Aufschrvung kommen.

Ein Bergbau steht bereits am Nattersbach bei Franken-
fels im Betriebe.

Nicht unbedeutend sind die Kohlengruben der Trias-
formation bei Lunz, in Bodingbach. Gossling. Kohl-
grub und in Hof bei Lassing, die ziemlich schwunghaft be¬
trieben werden. Der Flotzzug bei Hollenstein hangt mit
jenem von Bodingbach zusammen, welcher jedoch keine be-
sonders abbauwtirdige Kohle zeigt.

Die Ursache warum von den vielen Berg- und Schurf-
bauen, \velche auf die Steinkohlenflotze in den nordostlichen
Alpen Niederosterreichs wiederholt eroffnet wurden, verhaltnis-
massig nur wenige zu einer Bedeutung gelangten und viele
aus Mangel an hoffnungsreichen Aufschliissen ganzlich aufge-
lassen \verden mussten, ist in erster Linie in den gestorten
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und verv.ickellen Lagerungsverhaltnissen der Kohlenflotze zu
suchen. Insbesondere zeigen die Steinkohlenflotze der Trias
oder der Lunzer Schichten Storungen durch Verwerfungen,
Verschiebungen und Verdriickungen der Flotze.

Die Gebirgsschichten der oberen Triasformation erfuhren
namlich in unserem Gebiete haufig mannigfache Hebungen,
Faltungen, Uberschiebungen, Umkippungen und Abrutschungen,
an welchen naturliehenveise auch die Kohlenflotze theil-
nahmen. Die auf die angedeutete Weise hervorgerufenen
Storungen in den Kohlenflotzen sind daher im allgemeinen
von den Storungen der Gebirgsschichten abhangig und
lassen sich in den meisten Fallen an der Oberflache er-
kennen, weil in unserem Terrain Entblossungen geniigend
vorhanden sind, vvelche die Einsicht in die localen Gebirgs-
storungen, Abrutschungen u. s. w. gestatten. Anderseits er-
zeugt aber auch der ungeheuere, jedoch ungleiche Druck,
welchen die machtigen Ablagerungen der Kalksteine des Han-
genden auf die darunter liegenden briichigen Schiefer- und
Steinkohlenflotze ausuben, Unregelmassigkeiten in der Lage-
rung der Steinkohlenflotze. In diesem ungleichen Drucke der
darilber liegenden Gebirgsschichten liegt auch die Ursache,
warum die Steinkohlenflotze, insbesondere der Lunzer Schichten,
hochst selten eine compacte oder „Stuckkohle”, sondern vor-
wiegend nur miirbe und zerriebene „Staubkohle” oder
„Kohlenklein” liefern.

Eine natiirliche Folge der angefuhrten Storungen und
Unregelmassigkeiten in den Steinkohlenflotzen unseres Ter-
rains sind die technischen und pecuniaren Schwierigkeiten
beim Abbau derselben. Man kann deshalb die Vermuthung
aussprechen, dass mancher Schurfbau nur aus obiger Ur¬
sache in Aufliegenheit gerieth, wie denn ilberhaupt in einigen
Gegenden eine grosse Anzahl von Schurfstollen eroffnet,
aber infolge der sich zeigenden Schwierigkeiten alsbald wieder
verlassen wurde, ohne zu einern giinstigen Resultate gefiihrt
zu haben.

Die vielen Storungen in der Kohlenablagerung und die
dadurch nothwendig werdenden zahlreichen Aufsclilussbaue
im tauben Gestein, die Unregelmassigkeiten in den Stein¬
kohlenflotzen, die durchschnittlich geringe Machtigkeit der letz-
teren und sonstige Factoren, welche die Gestehungskosten der
niederosterreichischen Kohlen bedeutend hoher stellen als in
anderen Kohlengebieten, erhohen bei den meisten Bauen die
Steinkohlenpreise in einem solchen Grade, dass die Gewerke
die Kohle nur mit hohen Preisen verkaufen miissen.
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Die Gesammtproduction an Steinkohlen in Niederoster-
reich betrug nach dem statlstischen Jabrbuche des k. k. Acker-
bauministeriums im Jahre 1892 468.869 q, im Geldwerte von
289.101 fl. Der Mittelpreis pro Metercentner wird am Erzeu-

• gungsorte auf 62 - 32 kr. geschatzt, vvahrend sich derselbe in
Bohmen auf 26 bis 30 kr., in Mahren auf 42 bis 44 kr., in
Schlesien auf 37 kr. und in Galizien gar nur auf 17 kr. stellt.

Diese wenigen Durchschnittspreise zeigen, dass man aus
fremden Revieren dieses Brennmaterial billiger beziehen kann,
als aus den heimatiichen; ein Umstand. welcher auf die
niederosterreichische Kohlenindustrie gewiss nicht giinstig
eimvirken kann.

IV.

Primare Bildungen aus dem palSozoischen Zeitalter.

Die ersten Erhebungen der Alpen bestanden aus Gesteinen,
die wir noch heute in den bis nach Niederosterreich reichenden
Centralalpen antreffen. Diese primaren Gesteine bilden den
siidostlichsten Theil unseres Kronlandes und bestehen vorzugs-
weise aus jenen Schiefergesteinen, auf welchen sich die aller-
altesten Absatzgesteine im Verlaufe unendlicher Zeitraume
ablagerten. Dieselben nahmen hie und da bereits krystallini-
schen Gharakter an, so dass sie nur durch ihre Petrefacten-
fuhrung und Einlagerungen von quarzitischen Sandsteinen und
Conglomeraten als Wasserabsatze gekennzeichnet sind.

Die einzelnen Formationen der primaren Bildungen (Silur,
Devon, Carbon und Dyas) tragen im Bereiche der Alpen
deutliche Spuren ihres marinen Ursprunges: denn sie enthalten
organische Reste von Koralien, Stachelhautern, Weichthieren
und Krebsen in grosserer, von Fischen, Amphibien. Farn-
krautern, Schafthalmen und Seetangen in geringerer Menge;
Vogel, Saugethiere und Dicotyledonen fehlen ganzlich.

Fiir Niederosterreich sind nur die silurischen Ablage-
rungen von Bedeutung. Dieselben reihen sich unmittelbar dem
krystallinischen Schiefer- und Massengestein an. Die silurischen
Bildungen Niederosterreichs sind verhaltnismassig weich und
venvittern daher leichter, als die ihnen zur Unterlage dienenden
krystallinischen Schiefergesteine. Wegen der weicheren Be-
schaffenheit sind sie vielfach durchfurcht und ausgewaschen
und liilden selten hohe Berge, sondern meist nur sanfte Hiigel-
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ketten and niedere Berge, auf deren Gehangen allerlei Krauter,
Straucher und Baume leichter fortkommen, als auf den hoch
emporragenden kahlen Dolomit- und Kalkfelsen der secundaren
Bildungen. Auf derselben Eigenthumlichkeit der silurischen
Gesteine beruhen die tiefen Auswaschungen in der Grau-
vvackenzone *) (eine alte Bezeichnung filr die Silurformation),
\velche namentlieh in den Nordalpen an der Enns, Salza
u. s. w. die vorliegenden Kalkgebirge durchschneiden.

Die niederosterreichische Silurformation bildet einen Theil
jenes langen, aus der Umgebung von Kitzbuhel in Tirol
stammenden Zuges, welcher bis zum Wiener Becken reicht.
Die Landesgrenze uberschreitet dieser Zug zwischen dem
Preiner Gschaid und Trattenbach; er bildet die
rechte Seite des Reichenauerthales bis Hirschwang, den
ganzen Semmering mit dem Sonnwendstein, Otterberg
und den schon in Steiermark liegenden grossen Pfaff. In
vereinzelten Partien setzt sich das silurische Gestein nordostlich
langs des Leithagebirges bis Hamburg an der Donau fort.

In den Hundsheimer und Hainburger Bergen
treten mehrere, ringsum von jungeren (tertiaren) Absatz-
gesteinen eingesehlossene, inselartige Erhebungen auf, welche
von der Mittelzone getrennt sind. Es sind das jene Bildungen,
Avelche. zu beiden Seiten der bereits ofter ertvahnten Central-
zone der Alpen bis zu den Karpaten reichend, zunachst uber
den krystallinischen Schiefergesteinen sich als machtige Kalk-
massen schon wahrend der palaozoischen Periode abgesetzt
haben. Diese Kalke hatte man, bevor noch die primaren Ab-
lagerungen in weitere Abtheilungen zergliedert wurden, all-
gemein als Gramvackenkalke bezeichnet; heute werden sie
dem Silur zugezahlt. Sie lagern unmittelbar auf jenen kry-
stallinischen Schiefergesteinen der Gneisformation, welche
gleichsam als Denkstein der eingesunkenen Gentralzone insel-
artig inmitten der jungeren Ablagerungen hervorragen.

Auch diese silurischen Gesteine der Primarformation
kommen aus den Alpen und streichen langs des Rosalien-
und Leithagebirges bis in die Hainburger Berge und fmden
in den Karpaten ihre Fortsetzung. Im Wiener Becken senkt
sich sornit die Primarformation ganz unter die jiingsten Ab¬
lagerungen, in denen dann nur noch wenig ausgedehnte und
isoliert dastehende Erhebungen als Leithagebirge, Hundsheimer
und Hainburger Berge emporragen, welche die Alpen mit den
Karpaten verbinden.

*) Fruher fasste man unter „Grauwackenzone’’ alte vier Primar-
formationen (Silur, Devon, Carbon und Dyas)' zusammen.
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Auch das ganze Gebiet des Semmerings und der
Umgebung, welches durch den Eisenbahnbau erschlossen
wurde, gehort dieser Zone an und zeigt eine ungemein grosse
Schichtenstorung an bei der Hebung des Gebirges. namentlich
in den Kalksteinen und Dolomiten bei Schottwien. unterhalb
Klanim und in den Adlitzgraben, wo die deutlichen Kalk-
schichten wellenformig verdriickt und gewunden erscheinen.
Nach der Gesteinsbeschaffenheit konnen diese Bildungen nur
dem Silur zugezahlt werden und lassen sich nach dem bei-
gefugten Profil (Fig. 113) in folgende 4 Abtheilungen bringen:

a ein dunkler, geschichteter Kalkstein, zum Theil
dolomitisch (Sonmvendstein); er bildet \vahrscheinlich den
Untergrund der complicierten Semmeringer Gesteine.

Fig. 113. a ein dunkler geschichteter Kalkstein, zum Theil dolomitisch,
b Gramvackengebilde, c ein lichter feinkorniger Kalkstein, zum Theil

Rauchivacke, d kornig schieferige Grauivacke.

Auf diesem liegt das Grautvackengebilde b, das meist
aus Ouarz-, Dolomit- und dunklen Kalkschiefern besteht.
Die ersteren zwei sind mit Kalk- und Thonschiefer selir ge-
mengt. Dieses Gestein tritt gerade an der Wasserscheide des
Semmerings zutage.

c ist ein lichter, feinkorniger Kalkstein, der den grdssten
Theil des Gebirges bildet; in demselben kommt weisser Gips
und Dolomit vor, wiihrend die oberen Partien in Rauchwacke
iibergehen. Letztere wurde beim Eisenbahnbau mit Erfolg ver-
wendet. — In die Abtheilung c gehoren auch der Kalk- und
Rauchivackenzug der Adlitzgraben, die Dolomite von Schott-
wien und die Rauchtvacke des Semmering- oder Pinken-
kogels.
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Uber c liegt eine kornig-scMeferige, bald lichte, bald
dunkle Grauwacke d, die hie und da in Quarzschiefer iibergeht
und Talkschiefer fuhrt.

In anderen Gebieten fuhrt die silurische Ablagerung die
reichsten Goldlager der Erde in Form von goldenthalten-
den Quarzgangen, durch deren Zertrummerung das gold-
fuhrende Seifengebirge entstanden ist. Die alten Goldbergbaue
in England, die Goldivaschereien im Ural (zuin Theile), die
reichen Goldgruben in Australien u. s. w. liegen auf dem
silurischen Boden. Auch in Osterreich-Ungarn sind die siluri-
schen Gesteine reich an Eržen. So fuhrt z. B. der Erzberg
bei Eisenerz in Steiermark Spateisenstein, Pribram in Bohmen
silberhaltige Bleierzlager und in Niederosterreich finden wir
in dieser Formation Gips, Magnesit und noch andere nutzbare
Mineralien, wie wir spater horen werden.

Von den Pflanzen kennt man aus dem Silur nur einige
Wasserpflanzen, Landpflanzen fehlen, daher gibt es keine
Kohlenflotze in den silurischen Schichten. Ebenso fehlen
Wirbelthiere bis auf einige Fischreste vollstandig. Uberaus
zahlreich dagegen treten krebsartige Gliederthiere, Trilobiten,
auf, welche zu einer bedeutenden Entwicklung gelangten.
Dem Silur eigenthumlich sind auch die stabformigen und auf
einer Seite bezahnten Graptolithen (Schriftsteine), deren
Stellung im zoologischen System noch unsicher ist, ferner
Kopffiisser, Armfusser (Terebratula) undKorallen. Land-
t hi er e fehlen ganzlich. Daraus lasst sich schliessen, dass
wahrend der silurischen Zeit festes Land entweder noch gar
nicht oder nur in sehr geringer Ausdehnung vorhanden war.
Die oben angefiihrten Thiere sind Meeresthiere, daher werden
auch die silurischen Gesteine den marinen Bildungen zugeziihlt.

Um zu einer besseren Vorstellung uber die Vertheilung
der Gesteine der Silur-. zum Theile auch der Steinkohlen-
formation des alpinen Theiles von Niederosterreich zu gelangen,
geben wir folgendes Profil,*) welches die Gramvackenzone
von ihrem ostlichen Ende (vom Umschussberg in Steiermark),
nordlich iiber Schottvvien bis zum Geierstein bei Payerbach
darstellt. Dieser Durchschnitt (Fig. 114) zeigt, dass unmittelbar
auf den Gneis a, Thonschiefer b, dann Chloritschiefer c
mit Quarzit d und geschichteter Kalkstein e folgen, der
gegen die Spitze des Otterberges theils in Dolomit, theils
in Rauchwacke / iibergeht. Das tiefe Thal von Schottwien
zeigt wieder schieferige Gesteine g, die sich durch mannig-

*) Die Geologie von Fr. v. Hauer, S. 219.
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faltigen Wechsel und leiclite Zersetzbarkeit auszeichnen. In
denselben herrschen quarzige, kalkige und dolomitische Schiefer
vor, vvahrend die Gips und Eisenkies fuhrenden Kalk- und
Thonschiefer untergeordnete Lagen bilden. Der liber das
Schottwiener Thal sich erhebende Bergzug mit der Ruine des
Schlosses Klanim besteht aus einem feinkernigen und lichten
Kalkstein i, der haufig Ubergange in Dolomit und an der
Oberflaclie Rauchwackenbildungen erkennen lasst. \Veiter nach
Norden folgt diesen Ivalksteinen Grauivackenschieter k. der
mit mancherlei Abanderungen bis zum Thale der Schwarza
bei Payerbach anhalt.

6JD

Fig. 114. a Gneis, b Thonschiefer, c Chloritschiefer, d Quarzit, e Kalkstein,
/ Rauchivacke, g Schiefer, h Gips, i feinkorniger Kalkstein, k Grauwacken-
schiefer, l Magnesitlager, m Thonschiefer, n grobkornige Grauwacke; o Spat-
eisenstein, p Werfener Schiefer, q Rauchwacke, r Gutensteiner Kalk,

s oberer Triaskalk.

Nach den Alluvien des Schivarzathales folgt nun eine
Wechsellagerung von ziemlich grobkorniger Grauivacke
mit dunkelgrauem, glimmerig glanzendem Thonschiefer m,
dem sich hoher hinauf eine conglomeratartige Grau¬
ivacke n anschliesst. Diesem, vielfach von Quarzadern durch-
zogenen Gestein war die bereits abgebaute Lagerstatte von
Spateisenstein o eingelagert.

Von Grilienberg weiter gegen Norden folgen nach der
Grauivacke die Gesteine der Triasformation (Werfener Schiefer71,
Rauchivacke q, Gutensteiner Kalk r und oberer Triaskalk s),
iveiche rasch zu dem hohen Kalkriicken des Geiersteins an-
steigen.

Die ivichtigsten Gesteine der Silurformation Niederoster-
reichs sind demnach:
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Thonschiefer, ein graues, griinliches oder rothliches,
sehr quarzarmes, aber glimmerreiches Gestein, welches un-
mittelbar auf dem Gneise lagert, z. B. bei Trattenbach.

ThonglimmerscliieferundQuarzite; sie bildenzwischen
Gloggnitz und der Weinzettelwand ein ganzes System von
Schiefern, die sehr verschieden gefarbt sind und Kalk undMagnesil
eingelagert enthalten. Stellemveise sind diese Schiefer dureh die
Sudbahn blossgelegt. Von Gloggnitz bis zur Weinzettelwand
durchschneidet die Semmeringbahn mehrere Sehichten von
Thonglimmerschiefer und Quarziten. Von der Weinzettelwand
bis kurz vor dem grossen Semmeringtunnel durchbricht die
Bahn verschieden gefarbte Kalke, Dolomite und Bauchwacken,
die entweder geschichtet oder ungeschichtet erscheinen.

Grauwackensanclstein ist ein grob- und feinkorniger
Quarzsandstein von griinlicher Farbung und manchmal auch
von schieferiger Structur, welcher dann in den sehr ver-
breiteten

Grauwackenschiefer iibergeht, der in der Umgebung von
Payerbach und im Thale der Schwarza sehr maclitig auftritt. In
den unteren Partien ist er graugriin, in den hoheren beinahe
griin, meist sehr feinkornig, hie und da grobkornig, meist
auch von Quarzadern durchzogen und kann auch krystalli-
nisches Gefiige annehmen.

Quarzitschiefer tritt z. B. in Otterberg auf, ist jedoch
nirgends von Bedeutung. Wichtiger ist

der Quarzitsandstein von Eichberg im Bosaliengebirge,
weil er als Baustein verwendet wird.

Granulitschiefer oder Forellenstein. In siidwestlicher
Richtung von Gloggnitz*) liegt auf einem kleinen Hiigel das
malerische Schloss Gloggnitz auf einer sehr eigenthumlichen
Gebirgsart, die schon langst die Aufmerksamkeit der Natur-
freunde erregt hat. Dieses Gestein besteht aus einer sehr fein-
kornigen, weissen Quarzmasse, worin grossere Quarzkorner
eingeschlossen sind. Es fuhrt weder Feldspat noch Glimmer
und ist daher als eine reine Quarzbildung zu betrachten.
Wegen seiner etwas schieferigen Structur liefert der Forellen¬
stein ganz nette Platten, die jedoch wegen der grossen Harte
keine weitere Venvendung finden.

In der Grundmasse dieses Gesteines sind kleine, dunkel-
graue bis schwarze und rothe Flecke und Streifen eingestreut,
welche im Querbruche platt erscheinen. Die dunkelgrauen

*) Hinter dem Hause Nr. 64 in Gloggnitz tritt der roth- und schvvarz-
gestreifte Forellenstein in zerklufteten, deutlicR geschichteten Felsen auf.
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zeigen sich manchmal, jedoc-h selten, auch als kurze Saulchen,
die man fruher fur Anhaufungen von sehr kleinen schwarzen
Turmalinkornern, welehe mehr oder weniger dicht beisammen
im Quarze stecken, erklarte; die rothen hingegen hielt man
tur Granaten, welche in der Grundmasse mehr oder vveniger
verschwommen auftreten. Nach eingehenden spateren Unter-
suchungen stellte sich jedoch heraus, dass die zerstreut auf-
tretenden rothen Punkte nichts anderes sind als Eisenoxyd,
welches nicht nur hier, sondern auch in vielen anderen Fallen
das Gestein rothlich farbt.

Neben den dunklen und rothen Flecken sieht man an
einigen Stucken auch olivengrun gefarbte, die vielleicht von der
Hornblende herruhren durften.

Der Forellenstein ist sehr fest, lasst sich gut polieren,
wobei die dunklen und rothen Punkte dem Gesteine ein recht
charakteristisches Gepriige verleihen. Nicht alle Partien dieses
bei Gloggnitz anstehenden Schiefers sind in der ganzen Ver-
breitung einander vollkommen gleich; denn man fmdet auch
Lagen, deren Grundmasse mehr grau, braunlich oder rothlich-
braun erscheint. In vielen Schichten zeigen sich nur schwarze
Flecke, die oft ungleich vertheilt sind.

Da dieses eigenartige Gestein in inniger Verbindung mit
den grauen und griinen Grauwackenschiefern der Silurformation
dieser Gegend steht und weil es lediglich als Einlagerung der-
selben zu betrachten ist, so kann dasselbe ohne Bedenken
den silurischen Bildungen zugezahlt werden.

Magnesit; er tritt zwischen Gloggnitz und Schottwien
an vier verschiedenen Punkten als Einlagerung in den ver-
schiedenen Schiefern der Silurformation auf. Nach Hauers
Analyse enthalt er in 100 Theilen:

89 -22 Theile kohlensaure Magnesia,
3 -89 „ kohlensauren Kalk,
5*10 „ kohlensaures Eisenoxydul,
1’29 „ Kieselerde.

Die zum Theile sehr reinen Magnesite von grauer oder
weisser Farbe, die hier vorkommen, werden zur Erzeugung
feuerfester Materialien recht vortheilhaft ausgeniitzt; gegen-
wartig vvird hier in mehreren Graben auf Magnesit gebaut,
der an Ort und Stelle gerostet und weithin verschickt wird.

In der Nahe von Schottwien wird aus zersetztem Magnesit
Ocker gewonnen.

Die Gipsbriiche lagern theils z\vischen Quarzit- und
Thonschiefern, theils in Dolomit, wie z. B. bei Schottwien.
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Der Gips der Silurformation ist weiss oder blauroth, klein-
kornig, dem Alabaster ahnlich und enthalt oft kleine Stucke
von Thonschiefer und Kalkstein, zmveilen auch Anhydrit,
Bitterspat, Albit und Pyrit.

Ober der Feste Klamm, noch auf der Hohe liber der
Eisenbahnstrasse, findet man auf der Grauwacke einen dunkel-
gefarbten Ankerit, der ein grobkorniges, blatteriges Gefiige
hat und daher leicht fiir grobkornigen Kalkstein gehalten
werden kanu. Manche Blocke sind durch Eisenoxyd bereits
ganz lichtbraun gefarbt. Er wurde fruher beim Baue der
Semmeringbahn als Quaderstein gebrochen, um als solcher bel
den Tunnelbauten verwendet zu werden. Spater erwies er sich
als nicht sehr brauchbar, da er insbesondere wegen Schwefel-
kiesaderehen, die er fiihrt, den atmospharischen Einflussen
nicht widerstand.

Ein anderer Fundort des Ankeritsvorkommens ist gleich
hinter Gloggnitz, westlich von der Strasse nach Schottvvien,
wo man auch Einschiiisse von Gips findet. LTber diesem Ankerit
lagert wieder Grauwacke, wie man sie an der Strecke von
Gloggnitz bis Payerbach uberall sehen kann.

Grauwackenkalk. Die in Deutsch-Altenburgund Hunds-
heim ziemlich machtig auftretenden Kalke fiihren fast keine
bezeichnendenFossilien. vveshalb ihre Altersbestimmung grosser
Schwierigkeit unterliegt; doch kann man mit grosser Wahr-
scheinlichkeit diese Kalke den silurischen Ablagernngen zu-
ziihlen. — Der Kalk ist dunkelgran, hart, bald deutlich
geschichtet, wie z. B. in dem Eisenbahndurchbruch z\vischen
Hamburg und Deutsch-Altenburg, bald massig wie in dem
Hundsheimer Bruche, ist vielfach von milchweissen Galcitadern
durchzogen, neigt stark zur Hohlenbildung und scheint sehr der
Zerkluftung zu unterliegen. Die Triimmerstucke sind haufig durch
schneeweissen Kalkspat breccienartig zu einem festen Gestein
conglutiniert. In den zahlreichen Spalten und Kliiften, vvelehe
in dem grossen Steinbruche zu Deutsch-Altenburg die grauen
Kalkmassen kreuz und quer durchziehen, treten durch Eisen
dunkelbraun gefarbte Galcitdrusen mit scalenoedrischem Kry-
stallhabitus auf. Hie und da uberzieht dieser braunliche Galcit
grossere und kleinere Triimmerstucke des grauen silurischen
Kalkes tropfsteinartig und erzeugt hierdurch runclliche Gebilde
mit einem dunklen Kern in der Mitte. Eckige Stucke dieser
Felsart findet man auch im Leithakalk eingestreut.

Auch durch das Vorkommen von Spateisenstein in
ziemlich ausgedehnten Gangen und Adern erinnert dieser Kalk
an die Silurformation derOstalpen; doch sind bis jetzt keine
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Versuche gemacht worden, denselben nutzbar zu machen.
Durch Verlust der C02 und Aufnahme von O und EL O gelit
das Erz bald in Brauneisenstein liber, wodurch auf den
dunkelgrauen Kalkwanden braune Streifen erzeugt werden.

Im allgemeinen iinden sich in den petrefactenarmen
silurischen Ablagerungen Niederosterreichs mehr Kalkstein und
Dolomite als Schiefer. Der Silur anderer Gebiete ist meist
reich an allerlei Metallen und Eržen, vvahrend er hier nur
Lagen von Spateisenstein und Schwefelkies enthalt. Bamvurdig
erscheint nur der erste. Technisch wichtiger sind die Lager-
statten von Thonschiefer und Grauwackenschiefer, die vielfach
als Baumaterialien vervvendet werden. Bahmvachterhauser,
Bahnhofe und viele andere Objecte in Payerbach, Gloggnitz,
Reichenau u. s. w. sind aus silurischen Schiefern.

Reichenau hat schon im 16. Jahrhundert Baulustige
angelockt, daselbst sogar auf Kupfer ihr Gluck zu versuchen.
Veit Varrach, Georg Kreilmayer und Martin Pachender er-
hielten vom Hofe die Erlaubnis. eine von ihnen gefundene
Grube auf Kupfer zu bauen, doch mit der Bedingnis, dass sio
in einem Jahre nie mehr als 300 Centner erzeugen dlirfen.
Ein von Mitis eingeschlagener Stollen dieses Erzganges befand
sich noch zu Stiitz’ Zeiten, dem wir diese Mittheilungen
entnahmen, auf dem Eichberge siidlich von Reichenau und
Gloggnitz. Die Erze waren eingesprengter Malachit in durch-
scheinendem. von Eisenoxyd durchdrungenem Quarze; ferner
Malachit mit Rothkupfererz in einer aus Gips und Ser¬
pentin gemengten Steinart, und endlich faseriger Malachit
in braunem, zerfressenem und eisenschiissigem Quarze mit
Spuren von Kupferkies. Erwahnenswert sind auch die hier
gefundenen Malachittropfsteine.

Im Jahre 1750 fand der damalige Bergrichter in Oster-
reich, Franz v. Morgenbesser. bei einer ihm aufgetragenen
Untersuchung dieser Gegend Kupferlasur mit erdigem Ma¬
lachit (Berggrun), gediegenem Kupfer und eingesprengtem
Glaserz. Die Erze lagen in grauem, splitterigem Kalkstein.

Auch um Kranichberg, der ebenfalls im Reichenauer
Thale liegt, gibt es Spuren von Eržen. Umveit davon im
Otterthale baute 1589 eine Gewerkschaft sogar aufGold und
Silber, aber mit Verlust. Die Erze, welche Stiitz hier ge-
sehen hat, waren braunes, schlackiges Ivupfererz, Malachit
mit schlackigem Kupferoxyd und Gelbkupfererze und
Eisenocker in einem quarzigen Schiefergestein.
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Der Spateisenstein von Grillenberg, Altenberg, Maria-
Schutz, Schendlegg und anderen Localitaten der Reichenauer
Umgebung wurden meist nach Neuberg in Steiermark ge-
bracht und dort verarbeitet. Der Mariahilfsstollen enthielt die
reichsten Erze.

Die nachstaltesten Ablagerungen, die Devonformation,
erreichen Niederosterreich nicht, vvahrend die Steinkohlen-
formation, das Zeitalter der reichsten Entwicklung von
Kryptogamen, durch eine ganz unbedeutende Schichte von
Grauvvacke zwischen Semmering und Gloggnitz vertreten ist.
Man hat namlich bei Klamm ein Vorkommen von Land-
pflanzen entdeckt, welches als Bevveis angenommen wird, dass
auch hier vvahrend der Steinkohlenzeit partielle Boden-
erhebungen uber das Niveau des primaren Meeres statt-
gefunden haben.

Manhartsberg Obernholz Steinberg Gobelsburg

Fig. 115. 1 Gneis, 2 Serpentin, 3 Glimmerschiefer, 4 Amphibolschiefer,
5 Sandstein der Dyas (Rothliegendes), 6 Tegel, 7 Sand, 8 Schotter, 9 Loss,

10 Alluvium.

Beziiglich der Quarzite und Kalksteine amWechsel, im
Rosaliengebirge und Leithagebirge, die wir oben als
silurisch bezeichneten, sei noch zu bemerken, dass sie wegen
ihrer petrographischen Ahnlichkeit mit den Devongebilden
der Grazer Bucht in Steiermark auch dem Devon zugeziihlt
rverden konnten.

Von der Dyasformation treten nur sehr vereinzelte
Sandsteinpartien, das sogenannte Rothliegende, zivischen
Zobing, Falkenthal und Obernholz (am linken Ufer des
Kampflusses) auf (Fig. 115). Die Aussichtswarte am Steinberg
bei Zobing befmdet sich auf Dyassandstein.

Die ganze Dyaspartie entwickelte sich theils aus Conglo-
mer a ten, deren Rollstiicke aus Gneis und Granit, seltener
ausQuarz bestehen, theils aus deutlich geschichteten Sand-
steinen, welche vonvaltend aus Quarz und Feldspat zu-
sammengefugt sind. Die Farbe wird im allgemeinen durch ihr
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Bindemittel bestimmt. Ist das tlionige oder caolinartige Binde-
mittel noch nicht eisenoxydhydrathaltig. so ist das Gestein
graulieh-weiss und ausserordentlich hart. Durch Eisenoxyd-
hydrat jedoc-h wird es in den obersten Sehiehten gelb. braun
oder rothlich gefarbt, wodurch es seine Festigkeit verliert. Die
den atmospharischen Einflussen nicht ausgesetzten Sehiehten,
wie man sie in den frisch aufgebrochenen Steinbruchen in
Zobing beobachten kann, sind stets graulich- oder grunlich-
weiss und von enormer Harte. weshalb sie sich sch\ver be-
arbeiten lassen. Es werden meist nur Platten und grobe Bruch-
steine daraus gewonnen.

V.

Primitivbildungen aus dem prozoischen Zeitalter.

In Niederosterreich treten die Primitivbildungen oder
krystallinischen Gesteine in zwei voneinander vollkommen
getrennten Partien auf. Die eine verbindet im Sudosten des
Landes als Kettengebirge die Alpen mit den Karpaten,
wahrend die andere im nordwestlichen Theile (Waldviertel)
plateauartige und wellenformige Massengebirge bildet, die
aber nirgends bedeutende Hohen erreichen; sie gehoren dem
herzynisch-sudetischen Urgebirgsstocke an.

Das alpine Urgebirge Niederosterreichs ist, wie bereits
erwahnt wurde, ein Theil der Gentral-Alpenkette und erreicht
durch das Leithagebirge und die Hainburger Berge die Kleinen
Karpaten. Es besteht der Grundmasse nach aus krystallini-
schen Schiefern. worauf die fruher beschriebenen Gramvacken-
gesteine und jungere Bildungen ruhen. Die krystallinischen
Schiefergesteine bilden insbesondere im Rosaliengebirge den
Grundstock in sehr mannigfaltiger Zusammensetzung, vvahrend
die bereits beschriebenen Grauvvackengesteine der Primar-
periode nur an der Westseite des bezeichneten Gebirgszuges
einen compacten grosseren Raum einnehmen. Die sonst von
West nach Ost laufende alpine Centralkette wendet sich beim
Eintritte in Niederosterreich gegenNordost und ragt inbesondere
bei Hamburg an der Siidseite der Donau aus dem flachen,
niederen Tertiarland inselformig hervor.

Die Donau, welche nordlich an dieser Berggruppe vor-
beifliesst und bei Theben und Hainburg stark eingeengt
erscheint, suchte in der Diluvial- und Alluvialzeit ihren Lauf'
nicht in den weichen tertiaren Sehiehten zwischen Petronell
und Deutsch-Altenburg, sondern durchbrach das feste krjstal-
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line Gestein zwischen Hainburg und Theben. Das zwischen
den Hamburger Bergen und dem Leithagebirge gelegene
tertiare Flachland wird vom Leithafluss durchschnitten. Die
Rusterberge,*) wie auch das Leithagebirge bilden jene Insel-
berge, die das alpine Wiener Tertiarbecken von dem ungari-
schen Flachlande trennen und sind sovvohl ihrer Lage, wie
auch ihrer geologischen Beschaffenheit nach die nordostliche
Fortsetzung der Gentralalpen (Rosaliengebirge). Alle genannten
Auslaufer der Gentralalpen bestehen aus krystallinen Schiefern,
rvelche jenen Kern des Grundgebirges bilden, auf welchem sicli
spater jiingere Gesteine abgelagert haben. Da dieser Grund-
stock nur von jiingeren tertiaren Bildungen bedeckt ist, so
kann man annehmen, dass die Erhebung dieses Theiles der
Centralkette wohl vor der jiingeren Tertiarperiode begonnen
und durch langere Zeit fortgedauert hat, ohne dass sich
irgend ein Theil dieses Gebirges viel iiber das Niveau des
jiingeren Tertiarmeeres erhoben hatte.

Insbesondere war das Leithagebirge als Scheidewand
zvvischen zwei grossen Meeresbecken dem Anprall der Wellen
von allen Seiten ausgesetzt; dasselbe bildete infolge der geringen
Erhebung einen gunstigen Untergrund, auf \velchem sich eine
reiche Fauna und Meeresflora entwickelte, rvoraus der Leitha-
kalk als Kiistenriff hervorgieng. Der Kern des in Rede stehenden
Gebirgszuges besteht grosstentheils aus Gneis, dessen Schich-
tung der Langsrichtung des Gebirges parallel lauft. (Siehe
Fig. 104 und 105, pag. 212.)

a) Alpines Gebiet.

Das alpine Urgebirge, welches in den nordostlichen Aus-
laufern die Haupt- und Grundmasse bildet, besteht aus
folgenden Gesteinen:

1. Granit. Er ist seiten und besteht aus einer eigen-
thiimlichen Varietat, die viel Quarz und wenig Feldspat
enthiilt. Er tritt auf bei Klingenfurt nachst Pitten, in Hunds-
heim und Wolfsthal bei Hainburg, wo sich ein aus-
gebreitetes, zerrissenes Terrain zu einer unbedeutenden Hohe
erhebt. Auf den bewaldeten Hohen ist er stark verrvittert;
in den Thalern wurde er in mehreren Steinbrtichen auf-
geschlossen. Auf der Strecke Walpersbach—Klingenfurt —
Wolkersdorf fiihrt der grobkornige, fast porphyrische Granit
schvarzen Glimmer und weissen Feldspat und ist durch Eisen

*) Bereits in Ongarn.
Pet k o všek, Erdgescliiclite Niederosterreichs. 20
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braunlich gefarbt. Ahnlicher Granit tritt auch bei Wiesmat
und Blomberg zutage. Zwischen Kirchberg und Fei-
stritz tritt ein Granit mit rothlichem Feldspat und wenig
Glimmer auf.

2. Gneis ist in diesem Gebiete von sehr abwechselndem
Aussehen und von verschiedener quantitativer Zusammen-
setzung; Ubergange in ein granitisches Gestein oder in
Glimmerschiefer sind so haufig. dass sein Vorkommen selbst
in ausfuhrlichen geologischen Karten kaum aufgenommen
werden konnte. Einige Varietaten dieses Gneises haben sogar
eine gewisse Ahnlichkeit mit dem Granit bei Limburg (nord-
lich von Meissau) und mit dem porphyrartigen Granit des
Bohmenvaldes. Jedoch kann er wegen seiner Wechsellagerung
mit Glimmerschiefer, Talkschiefer und Hornblendeschiefer,
wie auch wegen seiner Ubergange in feinkornigen Gneis und
Glimmerschiefer nicht als Granit betrachtet werden.

Siidostlich von Schwarzenbach fuhrt er auch Feld-
spatzwillinge, die mitunter \ ll2 cm lang sind. Noch grosser
findet man solche nordlich von Kirchschlag und am Zober-
bach (nordlich von Schonau).

Bei Pitten hat das Gestein ein schones Aussehen; es
besteht aus grunem, mattem, chloritischem Glimmer, der
ivellenformig tiber rosenrothe grossere Feldspatkorner in
parallelen Lagen lauft und dazvvischen einige kleine Quarz-
korner einschliesst. Dieser Gneis fuhrt bei Pitten Eisenerze.

Am schonsten aufgeschlossen erscheint er bei Monich-
kirchen, im grossen Pisching-Graben, bei Kirchberg
am Wechsel, am Hammerberge ostlich von Aspang, am
Zoberbache bei Schonau, bei Pitten, Wiesmat, Krum-
bach u. s. w.

Im Leithagebirge bildet er Ubergange in dem oben
envahnten Granit von Wolfsthal.

3. Glimmerschiefer ist nach dem Vorhergehenden ein
Ubergangsglied des Gneises; er enthalt in manchen Schichten
noch immer etwas Feldspat, doch ist er im ganzen von wenig
abweichender Beschaffenheit.

Kleine braune Granaten befinden sich nicht selten im
Glimmerschiefer, wie im Kegelgraben bei Wiesmat, \vo auch
kleine Turmalinsaulen, obwohl selten, sichtbar sind.

Eine grossere Partie erstreckt sich von M onichkirchen
iiber den Vogelberg bis an den Wechsel. Machtiger erscheint
er nordlich von Gross-Hoflein und Eisenstadt. Er ist hier
aus graumattem Glimmer und grauem Quarz zusammengesetzt.
und stark verivittert.
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4. Ohloritschiefer erscheint im grosseren Unifange nur
bei Bernstein,*) sonst ist er im Gneis und Glimmerschiefer
in schwachen Lagen enthalten. Kleine Ausscheidungen von
reinern Ghlorit finden sich in Hohlraumen und in stock-
formigen Partien bei Frohsdorf, Aichbugel und im
Durren-Graben nordwestlich von Feistritz.

5. Hornblendeschiefer kommt nur in schmalen Ziigen
vor und entwickelt sich hier aus Glimmerschiefer, indem seine
Lagen entweder von diesem eingeschlossen oder begrenzt sind.
An der sudlichen Fortsetzung nimmt der Hornblendegehalt
allmahlich ab, ebenso an den nordliehen Randern.

Einen Zug von Hornblendeschiefer trifft man stidlich
vom Schloss Krumbach; dieses selbst steht auf ganz ver-
wittertem Glimmerschiefer. Bei Aspang ist vveiter westlich
der nachste Zug von Langeck durch den Gross-Pisching-
Graben iiber St. Peter nur von kurzer Erstreckung und enthalt
viele Zwischenlagen von Glimmerschiefer. Bei Schwarzen-
bach hat der Zug eine bedeutende Breite, weil sich die
Schichten sehr flach stellen; er reicht bis auf die Hohen
westlich von Ober-Petersdorf, wo noch viel Hornblende
zu tinden ist. Auch bei Kirchschlag tritt die Hornblende
sehr deutlich auf; das alte Schloss steht hier auf dunklem
und sehr festem Gestein aus Hornblende. Der ostlich von
Wiesmat beginnende und sich nordostlich fortsetzende Zug
besteht aus schwarzer oder dunkelgriiner grobkorniger Horn¬
blende, die mit vielen braunen Granaten gemengt ist.

6- Thonschiefer erscheint im Rosaliengebirge nur in
sehr kleinen Partien in Wechsellagerung mit Glimmerschiefer.
Die Schichten bei Redelschlag, Kogel und Lebenbrunn**)
reprasentieren \virklichen Thonschiefer und Thonglimmer-
schiefer. Er ist hier meist grau oder schwarz, theilweise sehr
fein gerippt und seidenglanzend und zeigt einen frischen Bruch.

Stidlich von Hainburg lehnt sich der Thonschiefer an
die Granitpartie an. Schmale Streifen bildet dieses graue,
halbverwitterte und miirbe Gestein auch an den ostlichen
Abhangen der Hundsheimer Berge.

7. Talkschiefer kommt durchgehends nur in schwachen
Einlagerungen sowohl im Gneis wie im Glimmerschiefer vor
und ist nirgends ganz rein, sondern mit Quarz gemengt. Die
eingeschlossenen Quarzkorner machen die Spaltungsflachen
wellig und uneben. Enthalt er wenig Quarz, so ist er diinn-
schieferig.

*) Auch Beierstein.
**) An der Grenze zwischen Niederosterreich und Steiermark.

20 *
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Die meisten Talkscliieferlagen uberschreitet man auf dem
Bergrucken vom Kaisemvald sudlich von der Rosalien-
kapelle gegen Hoclnvolkersdorf. Nordwestlich von Wies-
mat sind im porphyrartigen Gneis zwei schmale Lagen des
weissen Talkschiefers und sudwestlich von Aspang, nahe
dem friiher erwahnten Zuge von Hornblendeschiefer, vvechselt
Talkschiefer mit Glimmerschiefer und Chloritschiefer ab.

8. Serpentin findet man an der Ostseite, nahe der
tertiaren Einsenkung gegen Ungarn, in der Richtung von
Bernstein nordlich gegen Sehvvarzenbach an mehreren
Stellen. Er halt sich fast durchgehends an das Hornblende-
gestein und tragt sammt seiner tJmgebung den Gharakter des
Metamorphismus. Die grosste Partie ist um Bernstein. Der
dunkle Serpentin fuhrt Bronzit, feine grunliche Ghrysotiladern
und weissen Asbest.

Auch sudwestlich von St. Johann am Wege zum Festen-
hof tritt Serpentin unter dem Grauwackenquarz hervor. Er
ist hier lichtgrtin und von vielen weissen Asbestadern durch-
zogen.

9. Korniger Kalkstein (Urkalk) bildet vorzuglich an
der Nordwestseite und bei Kirchberg grossere Einlagerungen,
Avahrend er an der Siidseite in der Nahe des Serpentins bei
Bernstein auftritt. Im nordlichen Theile sind die Kalklagen
selten reiner korniger Kalkstein, sondern sie sind entweder
ganz oder theihveise zu Dolomit oder auch zu Rauchwacke
geworden. Letztere ist meist an ihrer Aussenseite so zerstort,
locherig, miirbe und zerfallen, dass sie ein ganz verandertes
Aussehen erhielt. Bei Pitten und Semmering kommen Partien
von Gramvacke und Gramvackenkalken vor, die durch Dolo-
mitisierung und RauchAvackenbildung unkenntlich geworden
sind. Es ist daher sehr schAvierig, die Grenze zAvischen dem
kornigen Kalk und dem Gramvackenkalk zu ziehen.

Es sind nur Avenige Gegenden so reich an mannigfaltigen
Umbildungen des Kalkes, Avie jene von Pitten und Semmering;
selbst die Kalkalpenzone mit ihren complicierten Alpenkalk-
bildungen zeigt Avohl auffallendere Felsgruppen, jedoch nicht eine
so grosse Mannigfaltigkeit des Kalkgesteines, Avie sie Pitten
und dessen Umgebung hat. Die dichten Kalke sind meist grau
oder schAvarz, aber auch roth bis gelb gefarbt; mit der zu-
nehmenden krystallinischen Structur treten irnmer hellere bis
Aveisse Farben auf.

Diese mannigfaltigen Abstufungen machen es zAveifelhaft.
ob manche Stellen dem krystallinischen Kalk oder der Grau-
Avackenfonnation angehoren.
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Die Kalke der letzten Formation sind an der Aussen-
fliiche meist gelb, drusig und locherig, wahrend sie im Inneren
ohne leere Raume, kornig und mehr weiss sind. Die Hohlungen
sind entweder mit geraden VVanden verkreuzt oder sie bilden
unregelmassige Locher, woraus ein gelbes, erdiges Pulver leicht
herausfallt.

Eine interessante Erscheinung im kornigen Kalke sind
/.wei nicht unbedeutende Hohlen; die eine befmdet sich bei
Brunn nordlich von Pitten und miindet an den westlichsten
Hausern der genannten Ortschaft unter einer steilen Felswand
des krystallinischen Kalkes, die andere trifft man westlich von
Kirchberg am Wechsel; sie liegt nahe der Strasse von
Kirchberg nach Kranichberg.

Aus der selten zuganglichen Brunner Hohle tritt ein Bach
hervor, dessen Wasser eine stets gleiche Temperatur von
7‘8° R. hat. Die Hohle bei Kirchberg war unter dem Namen
Taubenloch bekannt, fiihrt aber seit jener Zeit, wo man sie
zuganglich gemacht hat, den Namen „Hermannshohle”.

10. Dolomit ist in diesem Gebiete meist krystallinisch
und hat eine lichtgraue Farbe; hie und da ist er durch Eisen-
oxyd roth, braun oder gelb gefarbt.

Sudlich von Pitten an den Sudgehangen der Pittenau bis
uber Sebenstein ist eine machtige dolomitische Kalklage, die
bei Schiltern von dem tief eingefurchten Schildgrabenbache
<{uer durchschnitten ist. Auch der machtige Kalkzug, der
sowohl bei der Kirche in Pitten, wie auch bei der Scliloss-
ruine uber dem eisenerzfuhrenden Gneis lagert, ist durchaus
Dolomit mit vielen Ubergangen in Rauchwacke. Durch die
Stollen des Bergbaues ist dieser Kalkzug aufgeschlossen.

11. Weissstein (Granulit) erscheint im Rosaliengebirge
nicht ganz charakteristisch, da ihm die Beimengungen von
Granaten ganzlich fehlen; dieses Gestein ist grosstentheils nur
ein dem Weissstein ahnliches Vorkommen und bildet einen
langen Zug, der an den siidlichen Gehiingen des Sieggraben-
berges bei Schwarzenbach, dann sudlich iiber Spreitzen,
St. Wolfgang, Ungerbach bis zum Kalteneckdorfel
streicht.

Grossere Mengen von Glimmer in weissen, grauen und
griinlichen Farben sind nicht selten und benehmen dem Gestein
das Ansehen des Weisssteines.

Die hier aufgezahlten Felsarten der bis zur Donau
reichenden krystallinischen alpinen Gebirge Niederosterreichs
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werden vielfac-h an Ort und Stelle ibres Vorkommens als
treffliche Bausteine benutzt. Diesbezliglich waren besonders
hervorzuheben: Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Weissstein und
Katk. Auch Erze treten unter mannigfaltigen Verhaltnissen in
den angefuhrten Gesteinen auf und werden mi mehreren Orten
abgebaut.

Spat-, Roth- und Magneteisensteine, welche vorzuglich
bei Pitten zwischen Glimmerschiefer und Gneis eingelagert
auftreten, werden zur Eisengewinnung benutzt. Wenn man
von der Nordseite nach Pitten geht, so verklindet schon
der gelbe oder rothe Lehm in dem schonen Hohlwege unter
der Schwarza die Nahe eines Eisemverkes. Die Bergwerke um
Pitten sind sehr alt und verarbeiten Spat- und Roth-
eisensteine, welche hier im krystallinischen Gestein an-
stehen.

Der Pittener Bau wurde 1787 vom Grafen Hoyos eroffnet,
man fand aber schon Spuren fruherer Arbeiten.*) Die Braun-
und Rotheisensteine herrsehen als Umvvandlungsproducte
mehr in den oberen Gneis- und Glimmerschieferschichten vor
und verrathen haufig durch, ihre Structur den Spateisenstein.
aus dem sie hervorgegangen sind. Mit dem Spateisenstein.
welcher in grosseren Tiefen noclr unverandert vorkommt,
treten auch Magneteisenstein, Schwefel- und Kupfer-
kies als Producte der Tiefe auf. Auf dem Pittnerberge fand
Stlitz das so seltene Jaspiseisen in losen, stumpfartigen
Stiicken. welches liber 6°/0 Eisen enthielt und eine braune
Farbe und einen muscheligen Bruch zeigte.

h) Bohmisch-mahrisches Massiv.

Der ostliche Theil der bohmisch-mahrischen Urgebirge
erstreckt sich liber jenes nordwestliche GebietNiederosterreichs,
welches kurz als Waldviertel bezeichnet wird. Seine slidostliche
Grenze bildet die Linie, welche von Znaim liber Retz und
Maissau, am ostlichen Abhange des Manhartsberges bis Stein
an der Donau flihrt. Von hier an erstreckt sich das plateau-
artige Urgebirge auch auf die rechte Seite der Donau (Fig. 116),
zieht sich jedoch bei Ardagger wieder auf deren linkes Ufer
zuriick, um dasselbe sodann stromaufvvarts bis Regensburg zu
begleiten. Die zwischen Stein und Ardagger am rechten

*) Gegenvvarfig sind in dem Stollen, der sich fast durch den ganzen
Schlossberg erstreckt, nur noch zehn Mann besc.haftigt.
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Donauufer gelegenen Primitivbildungen haben eine geringe
Ausdehnung, sind viermal durch die Fliisse Pielach, Melk.
Erlaf und Ybbs unterbrochen und haben nirgends einen
grosseren Abstand von der Donau als den von drei Meilen.
Pochlarn und seine sudliche Umgebung liegt auf dem Ur-
gebirgsstock der rechten Seite der Donau.

Das Waldviertel besteht in seinen hoheren \vestlichen
Theilen aus Granit, in seinen ostlichen aus Gesteinen der
Gneisformation. Zahlreich sind auch andere Gesteine, welche
in grosseren oder kleineren Partien, in Gangen, Nestern u. s. iv.
oder als wohlausgebildete Mineralien den krystallinischen Ge¬
steinen eingelagert sind.

Aus Dr. Friedrich Becke’s*) Untersuchungen geht her-
vor. dass die Gneisformation des Waldviertels im ganzen und

liolirendoiTer Berg Donau Braunkirchen Furt Gottiveili

Fig. 116. 1 Gneis, 2 Weisstein, 3 Amphibolschiefer, 4 Tegel, 5 Con-
glomerat, C Schotter, 7 Loss, 8 Alluvium.

grossen den Bau einer nordnordost streichenden Mulde bildet,
welche aus horizontalen Gneisschichten zusammengesetzt ist.
Diese horizontalen Gneisschichten, die Umgebung von Gfolil
bildend, zeigen petrographisch eine grosse Gleichartigkeit und
enthalten selten Einlagerungen anderer Gesteinsarten.

Dr. Becke bezeichnet sie als centralen Gneis, iveleher
in drei Richtungen streicht: Der Westfliigel hat ein Streichen.
welches von der Nordsudrichtung um 10 bis 15° nach Ost
abweicht; der Ostflugel zeigt dasselbe Streichen und Einfallen
nach AVesten; der Nordostflugel endlich streicht nordivestlich
gegen AVest und fallt gleichfalls unter den centralen Gneis
nach Siidvvest ein.

Die zunachst unter dem centralen Gneis folgenden Ge-
steinspartien zeigen einen grossen AArechsel in ihrer Beschaffen-

*) Die krystallinischen Schiefer des niederosterreichischen Wald-
viertels. Kais. Akad. d. AVissensch. I. Abth. Novemberheft, 1881.
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heit und enthalten zahlreiche, sehr mannigfaltige Einlagerungen
von anderen Felsarten: Granulit, Glimmerschiefer. Hornblende-
gesteine, Olivingesteine, Augitgesteine, Kalk etc. Dagegen sind
die altesten Gneise wieder gleichformiger und seltener mit
anderen Gesteinen verknupft. Sie lehnen sicli im Westen an
den Granit des westliehen Waldviertels, im Osten an den
Granit von Eggenburg und Maissau. Im Nordostflugel scheinen
die unteren Gneise zu fehlen.

Das ganze Terrain der krystallinischen Schiefer ist sehr
uneben, bildet unregelmassig zerstreute, selten nach einer
bestimmten Richtung fortlaufende, meist langlichrunde Hugel,
deren Abhange und Gipfel den felsigen Untergrund zeigen
oder sie sind nur mit einer diinnschichtigen Dammerde be-
deckt. Das Gestein ist auf den Hiigeln viel fester, harter und
\viderstandsfahiger, als in den Thalern dieser Hochebene; die
Vertiefungen scheinen daher durch Aus\vitterung und Ab-
schwemmung hervorgegangen zu sein, wodurch die Aus-
Avitterungs- und Abschwemmungsthaler entstanden. Nur die
tiefen Einschnitte der Donau (zwischen Grein und Krems), der
Krems, des Kamp und der Thaya sind zum Theile Avirkliche,
nach der Mitteltertiarzeit entstandene Venverfungsspalten, wie
man dies an den hohen, steilen, oft beiderseits unzuganglichen,
zerklufteten und theihveise aus der nattirlichen Lagerung ge-
brachten Felsufern dieser Gewasser an vielen Orten beobachten
kann.

Zwischen Breiteneich bei Horn bis Freischling fmdet
man eine langgestreckte, westlich mit dem Kamp parallel fort¬
laufende Tertiarbildung von Sand und Thon, Avelche mit dem
nahen Flusse nirgends in Beriihrung kommt. Tertiares Gestein
(Leithakalk) trifft man auch bei Eggenburg, Reinprechtspolla,
Kl.-Meiselsdorf, Kottau und Raffings in kleinen Partien, sonst
bemerkt man in den Thalern der Primitivformation, wenn man
von den kleinen, zerstreut vorkommenden Losslagen absieht,
nirgends, ausser an ihren Ausgangen tertiare oder diluviale
Gebilde. Daraus liisst sich schliessen, dass die frtiheren Wasser-
laufe anders Avaren, als die gegenAvartigen, und dass in den
krystallinischen Schiefergesteinen und Graniten dieses Terrains
Storungen erst nach der Tertiarzeit stattgefunden haben,
Avelche den gegenAvartigen Lauf der Flusse bestimmten.

Wahrend der Tertiarzeit uberflutete das Meer einen
grossen Theil der Umgebung von Hom und Eggenburg;
nur auf diese Art kann man sich die Korallenbanke und Riffe
von Sonndorf, Zogelsdorf, Eggenburg, Gauderndorf, Limberg,
Meiselsdorf, Raffings, Kl.-Jetzelsdorf u. s. av. entstanden denken.
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Dieses ganze Gebiet reprasentiert demnach eine muldenartige
Vertiefung, in welcher sich einstens ein reiches, organisches
Leben entwickelt hat.

Alle Storungen in den Alpen scheinen somit auch auf
die Gestaltung der Oberflache dieses Terrains durch Uber-
flutungen eingewirkt zu haben. Diese Eimvirkung fand auch
schon wahrend der mesozoischen Periode statt, wie dies die
secundaren Sandsteinablagerungen der Nachbargebiete zeigen.
Mit den letzten Storungen in den Alpen entstanden wahr-
scheinlich die tiefen Spalten in der Primitivformation Nieder-
osterreichs, we'lche nun der Donau, der Krems, dem Kamp,
der Thaya und anderen kleineren Gewassern den Lauf zu-
wiesen. Die Ausebnung trat erst in der Alluvialzeit ein.

An der Zusammensetzung des in Niederosterreich liegen-
den herzynisch-sudetischen Gebietes oder bohmisch-
mahrischen Massivs betheiligen sich folgende Gesteine:

1. Granit.

Die geographische Verbreitung des Granites erstreckt sich
bekanntlich uber alle Erdtheile und er findet sich in allen
grosseren Gebirgen der alten und neuen Welt; massenhafte
Erhebungen jedoch bildet er merkwiirdigerweise nur in
Europa, Asien und Afrika, tvahrend er in Amerika auf
niedere Gebirgsziige beschrankt ist. Niederosterreich ist reich
an Granit, weshalb hier sowohl seine geologische. wie auch
seine immens technische Bedeutung, speciell fur Wien, ein-
gehend erortert werden soli.

Der bis zur Donau reichende Granitstock des bohmisch-
mahrischen Massivs erscheint meist mit porphyrischer Structur
in mehreren ansehnlichen Partien, von welchen die westlichste
die grosste Ausdehnung hat und ostlich durch eine von Nord
nach Siid tiber die Orte Kautzen, Pfaffenschkg. Gschwend.
Grafenschlag, Gutenbrunn und Sarmingstein ziehende Linie
begrenzt ist. Auch die beruhmten Granitbriiche von Maut¬
hausen, welche fur Wien die meisten Pflastersteine liefern,
gehoren hieher. Eine zweite Partie ist durch die Orte Zwettl,
Bernschlag, Dollersheim und Rastenfeld bezeichnet. Eine dritte
Partie zieht von Pulkau sudlich iiber Eggenburg nach Maissau,
wahrend eine vierte sudlich von Melk liegt, von Matzleinsdorf
an das ostliche Ufer des Melkbaches langs des Kaisertvaldes
bildet und ztvischen Matzleinsdorf und Frauendorf den Gneis
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durchbricht (Fig. 117). Ein ziemlich ansehnlieher Granitstock
tritt auch zivisehen Felling und Hardegg auf, welcher hier
eine tiefe Furche fur den Durchlass der Thaya bildet.

Eine Eigenthumlichkeit im Granitgebiete ist die, dass
man hochstens in tief eingeschnittenen Graben den Granit in
grosser Machtigkeit entblosst findet. In der Regel gibt sich
derselbe durch zahlreiehe Blocke kund, die auf den Feldern
und Bergen zerstreut liegen. In manchen Gegenden sind
solche Granittrummer sehr haufig, erreichen die Grosse von
mehreren Gubikmeter und bedecken ganze Hugelreihen, wahrend
zvvischen ihnen bebaute Wiesen- und Ackergrunde liegen.
Hohere Bergkuppen mit Granitfelstrummern tragen haufig
schwerzuganglicbe Ritterburgen. Auch in den Thalschluchten
findet man meist eckige und selten abgerundete Felstriimmer
aus Granit, wodurch die Standorte fiir Feldculturen unbrauch-
bar gemacht werden, obwohl der Granit an und fur sich durch

Matzleinsdorf Fraucndorf

Fig. 117. 1 Granit, 2 Gneis, 3 Glimmerschiefer. 4 Tegel, 5 Sand, 6 Nulli-
porenkalk, 7 Menilitschiefer, 8 Schotter, 9 Loss.

seine Venvitterung fur manche Pflanzenarten (Kartoffeln, Hanf,
Flachs, Hafer) einen frucbtbaren Boden liefert. Da die grani-
tischen Felstriimmer dem Feldbau grosse Schwierigkeiten
bereiten, so sind diese Theile Niederosterreichs meist mit Wald-
culturen gesegnet.

Hie und da erhalten die Granitfelsen durch regelmassige
Zusammensetzungsflachen nicht selten das Ansehen, als ob sie
geschichtet waren; es liegen namlich die Blocke so uberein-
ander, dass man oft kaum begreifen kann, wie sie imstande
sind, das G)eichgewicht beizubehalten. In der Umgebung von
Waidhofen an der Thaya bis gegen Allentsteig und
Grafenschlag findet man vereinzelt cubische oder platten-
formige Blocke, welche auf dem Gneisgrus anstehen und daher
in geologischen Karten als erratisch verzeichnet sind. Der
Granit ist sehr fest und hart, enthalt in seiner Grundmasse
dimne Blattchen von schwarzem und braunem Glimmer und
Krystalle eines iveissen Feldspates.
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Am Wege von AVaidhofen nac-h Buch, wie auch von
Allentsteig nach Grosshaselbach trifft man die an der
Oberflache liegenden vvetterfesten Gesteine ziemlich haufig.

Dieses krystallinisch-kornige Silicatgestein von Quarz,
Feldspat und Glimmer zeigt auch hiei' grosse Verschieden-
heit hinsichtlich der Menge, Farbe und Grosse seiner Bestand-
theile. Der gewohnlich rothlichweisse, ziegelrothe, aber auch
gelblich-, blaulich-, grau- oder graulich-weisse Feldspat
(Orthoklas, haufig auch Oligoklas) waltet vor; die unge-
stalteten Quarzkorner sind graulichweiss bis rauchgrau,
glas- oder fettglanzend; der in allen moglichen Lagen, meist
in richtungslosen kleinen Schuppen aultretende Glimmer
(theils Kali-, theils Magnesiumglimmer) ist weiss, grau, gelb,
braun oder schwarz. Isolierte hexagonale Glimmerindividuen
kommen seltener vor. Die Gesteinsstructur ist stets kornig
und compact, auf den Wanden der grosseren Hohlungen ist
sie auch cavernos, wodurch dann Krystallgewolbe mit Quarz,
Feldspat und anderen Krystallen entstehen. Sehr haufig
scheidet sich der Orthoklas in grossen, regelmassig be-
grenzten, einfachen Krystallen aus und der Granit nimmt
dann eine porphyrische Structur an. Im porphyrartigen
Granit trifft man manchmal unter dem feinkornigen Gemenge
mitunter einige Centimeter lange Orthoklaskrystalle, die dann
auf dem glatten Granitpflaster die in Wien oft zu beobachtenden
weissen Flecke erzeugen. In dem grosskornigen, glimmer-
armen sind die Orthoklaskrystalle langgestreckt und von den
parallel verlaufenden Quarzkrystallen so regelmassig durch-
wachsen. dass der Querbruch wie mit hebraischen Schrift-
zeichen bedeckt erscheint. Diesen Granit bezeichnet man als
Schriftgranit: er tritt in Niederosterreich bei Loiwein,
Ganshof und Wurschneigen auf.

Zu den wesentliclien Bestandtheilen gesellen sich auch
im niederosterreichischen Granit die accessorischen oder
Ubergemengtheile. So findet man im Granit von Maissau
Eisenkies, im Granit von St. Martin bei Weitra und Senften-
berg Turmalin und in anderen Localitaten auch Granat,
Magneteisenstein, Pistacit u. a. Im ganzen und grossen
jedoch ist unser Granit arm an fremden MinerMien.

Seine Gebirgsmassenstructur ist gevvohnlich blatt-
formig, seltener plattenformig, noch seltener saulenformig.
Der Granit kommt nirgends in transgredierenden Ergussen
und nirgends in der Gesellschaft von Tuffen vor. Er bildet oft
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Stocke, die erst durch die Abtragung meterhoher Sc-hichten-
dacher blossgelegt vvurden. Die granitischen Gebirge zeigen
daher meist kuppenartige Formen mit sanfter Wolbung, die
oft von Grus und wild ubereinander geivorfenen Blocken
bedeckt sind. Sowohl in grosseren als aueh in kleineren Stocken
pflegt der Granit Brocken, oft auch ganze Schollen der durch-
brochenen Felsarten zu umschliessen und Auslaufer zu ent-
senden, die das Nebengestein bald in machtigen Gangen,
bald in zahllosen, vielfach verzweigten Adern durchsetzen. In
manchen Massiven vertauscht er an der Oberflache seine
richtungslose, kornige Structur allmahlich mit der schieferigen
und geht schliesslich in ein Gestein uber, welches man in
Handstucken nicht mehr von einem Gneis unterseheiden kann;
denn die Glimmerblattchen stellen sich gleichsinnig ein und
treten zu Membranen zusammen, die das Quarzfeldspat-
gemenge parallel zu den Grenzflilchen des Nebengesteines

Fig. 11S. Plattenformige Granitfelsen in regelmassiger Absonderung
aus dem Waldviertel.

durehflasern. Die schieferige Erscheinung ist als eine Druck-
\virkung aufzufassen, die in der Regel von der Intrusion des
schmelzflussigen Granitbreies, manchmal auch erst von einer
nachtriiglichen gebirgsbildenden Stauung ausgeht.

Das eigenartige Geprage, welches der Granit der Land-
schaft aufdruckt, ist vornehmlich seiner regelmassigen Ab¬
sonderung zuzuschreiben. Der Granit ist in diesem Falle in
meterdicke Banke zerkluftet, die sich an der Oberflache in
schivebender Lagerung ausbreiten (Fig. 118). Diese grobplattige
Absonderung wird aber von einer ebenso groben prismatischen
durchkreuzt, indem sich neben der horizontalen Kluftrichtung
zwei senkrechte einstellen, die sich unter einem rechten Winkel
schneiden. Das Resultat dieser dreifachen Zerkliiftung ist eine
sehr regelmassige, cjuaderformige Absonderung und schliesslich
ein Zerfallen des Gesteines in polsterformige Blocke. Diese
sind durch ein fein zerbroekeltes Material, Grus genannt, mit-
einander oft so verbunden, dass die Gebirgsmasse selbst einem
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kiinstlichen Mauenverke gleicht. Manchmal sind sie auch in
gegliederten Saulen aufeinander gehauft, oder es stehen un-
geheuere Platten mitunter lothrecht nebeneinander. In dem
niederosterreichischen Gebiete erscheint der Granit mit wellen-
formiger, stellemveise fast ebener Oberflache, wahrend er im
Hochgebirge als machtig aufsteigender Berggipfel emporragt.
Nicht selten erheben sich auf Hohen und Abhangen Einzel-
felsen und Felsgruppen von pittoreskester Gestaltung. Man hat
dieselben auf sehr verschiedene Weisen zu erklaren gesucht:
aus der Wirkung von Erdbeben, aus der eruptiven Thiitigkeit
anderer Gesteine, aus der Hebung des Granites selbst, aus
der Zusammenziehung des einst geschmolzenen Granites bei
seiner Erstarrung. In neuerer Zeit ist man jedoch wieder zu
der von Beroldingen aufgestellten Erklarung zuruckgekehrt,
dass die eigenthumliche Zerkltiftung und pittoreske Grup-
pierung der alten Granitfelsen lediglich eine Folge der
Venvitterung sei. Das ungleichmassige Verhalten eines
und desselben Granitstockes in seinen verschiedenen Theilen
gegen die Zerstorung durch Atrnospharilien muss noth-
wendig in langem Verlaufe der Zeiten solche Bildungen
erzeugen, sobald das Regenwasser die in Grus umgewan-
delten Massen wegfuhrt und die festeren Massen oder
Blocke zurtickbleiben. Erdbeben mogen das Ubereinander-
stiirzen der isolierten Blocke immerhin befordert haben. Je
machtiger der Einfluss der Atrnospharilien und der im Inneren
der Erde wirkenden Naturkriifte gevvesen sei, desto malerischer
erscheinen heute die Granitlandschaften mit ihrer charak-
teristischen Oberflachengestaltung. Letztere zeigt uns die aus
zahllosen iibereinander aufgethurmten miichtigen Quadern
gebildeten Felsmauern, welche bald gegliederten Pfeilern, bald
ruinenartigen und zerstorten Burgen gleichen. Infolge der Ab-
rundung der Ecken und Kanten durch Vervvitterung ahneln
die Granitfelsen oft den ubereinander aufgehauften Woll-
sacken. Kein Wunder, dass die Phantasie des Volkes sich mit
diesen oft wunderbaren Gestaltungen beschaftigt.

Schon zu Zeiten der alten Germanen spielten darum
solche frei anstehende grosse Granitblocke bei Ausubung der
religiosen Gebrauche eine Rolle. So lange das Christenthum
nicht in die granit- und waldreiche Gegend des Waldviertels
eingefiihrt wurde, dienten insbesondere den Markomanen
diese natiirlichen Felsaltiire, um vvelche das Volksgericht
abgehalten wurde, zu religiosen Zvvecken. Als spiiter zu
Luthers Zeiten dieWaldviertler an der Ausubung ihres evan-
gelischen Glaubens verhindert wurden, da verrichteten sie
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unter freiem Himmel neben machtigen Granitblocken ihre
Gebete, und es wurden, wie die alten Chroniken zu erzahlen
\vissen, auf denselben sogar Messopfer gebracht. Einer dieser
Felsblocke bei Gmund fiihrte bis zur Gegemvart darum den
Namen „die lutherische Kirche”. Allein die Granitindustrie
nimmt auch hier auf die Localgeschichte keine Rucksicht, und
so wird denn die „lutherische Kirche” aus der Umgebung
Gmunds bald verschvvinden.

Ein Theil dieses 2432 m:s umfassenden Riesenblockes
wurde schon abgetragen, um aus demselben die Stephanie-
brueke in Wien zu erbauen. Um diese grosse Brucke herzu-
stellen, benothigte man etwa die Halfte „der lutherischen
Kirche”. Nun wird auch die andere Halfte bald verschwinden,
weil sie zum Baue der Stadteisenbahn das Granitmaterial
liefert; mit ihr aber verschwindet leider auch ein Theil der
heimatlichen alten Sagen, die bisher an den riesenhaften Granit-
block geknupft waren.

ImVergleiche zu den krystallinischen Schiefer- undUber-
gangsgesteinen ist der Granit arm an nutzbaren Eržen.
Am haufigsten fiihrt er Zinnerze, wie z. B. im Erzgebirge,
Gornwallis, in derBretagne und aufMalacca. Ausserdem findet
man in den granitischen Gebirgen Gold- und Antimongauge,
kupfer-, blei-, kobalt- und nickelfiihrende Erzgange und Roh-
eisensteinlagen.

Der mineralreichste Granit ist im Erzgebirge (Johann-
georgenstadt und Schneeberg) und im badenschen Schwarz-
wald (Wittichen); er fiihrt Silber, Kobalt und Nickel. In
Niederosterreich fmdet man Erze im Granit zwischen Retz
und Maissau (Eisenkies), in Lindau bei Raabs, Stockern bei
Eggenburg und in Kottaun an der Thaya (Magneteisenstein).

Die Ausdehnung des in feine Spalten und Risse ein-
dringenden Wassers und die ungleiche Ausdehnung und
Zusammenziehung seiner Bestandtheile durch Temperatur-
differenzen beivirken die langsame Zerkluftung und Venvit-
terung des Granites. Treten zu dieser mechanischen Zerstorung
noch chemische Eimvirkungen der eindringenden Atmospharilien
hinzu, die zunachst den Feldspat oberflachlich angreifen und
seinen Glanz vervvischen, so erfolgt eine allmiihliche Auf-
lockerung und ein Zerfallen des Gesteines. Durch den auf
diese Art eingeleiteten Verwitterungsprocess bildet sich erst
Granitgrus und Sand, worauf dann bei fortschreitender
mechanischer und chemischer Zersetzung zuletzt sandiger
Thon- oder Lehmboden erzeugt wird. Der Reichthum dieses
Bodens an Alkalien, an loslicher Kieselerde und selbst an
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Kalk- und Bittererde aus Oligoklas und Magnesiumglimmer
macht ihn zu einem fruchtbaren Waldgrund. Dass bei diesem
langsamen Zerfall des Granites nicht alle Tlieilc gleichmassig
von den Zerstorung:skraften ergriffen werden, wurde bereits
oben ausgefuhrt. Eine andere Art der Verwitterung des Gra¬
nites ist seine Uimvandlung in Porzellanerde, die jedoch nur
auf einzelne Localitaten beschrankt ist.

2. Gneis.

Das unterste feldspatreiehe Glied der Urgesteine ist ein
schieferiges Gemenge von Quarz, Feldspat und Glimmer, welch
letzerer durch die Art seines Auftretens die Schieferung
bestimmt. Der Quarz verrath sieh durch seinen muscheligen
Bruch, seinen Fettglanz, seinerauchgraue Farbe; der Feldspat
durch seine Spaltungsflachen. Letzterer zeigt sehr haufig die
sogenannte Faserung, welche durch Einlagerungen feiner La-
mellen von Oligoklas-Albit in der aus Orthoklas oder Mikrolin *)
bestehenden Hauptmasse bewirk't wird. Vereinigen sich aber
die Glimmerblattchen zu zarten Membranen, durch die das
Quarz-Feldspatgemenge in feinen Schichten gesondert wird,
so entsteht der Schiefergneis. Neben dem vveiss, grau oder
rothlich gefarbten Orthoklas kommt untergeordnet stets
Plagioklas vor, den man an seiner Zwillingsstreifung erkennt.

Der Gneis macht behveitem die Hauptmasse der Ur-
gebirgsformation des Waldviertels aus, so dass die ubrigen
Gesteine nur untergeordnete Einlagerungen bilden. Nur Gra-
nulit, Glimmerschiefer und Dioritschiefer bringen es
stellenweise zu selbstandiger Entwicklung, wahrend der Gneis
beinahe das ganze vom Granit nicht occupierte Gebiet ein-
nimmt. Nach den fur den Glimmer eintretenden Mineralien
(Hornblende, Ghlorit etc.) und nach den haufigsten Uber-
gemengtheilen (Granat. Fibrolith, Apatit, Rutil und Zirkon)
wird eine lange Reihe von Gneisarten benannt: Hornblende-
gneis, Chloritgneis, Granatgneis u. s. w.

Die Gebirgsgruppe der Gneisformati on zvvischenMau-
tern, Melk und St. Polten ist durch die Donau von jener
krystallinischen Gebirgsmasse getrennt, welche sich nordlich von
der Donau durch das ganze Viertel ober dem Manhartsberge
und das Muhlviertel und vveiter durch einen grossen Theil
von Bohmen ausbreitet. Das Gebiet zwischen Mautern. Rossatz
und Aggsbach nimmt Gneis ein, der sich in der ganzen Berg-
gruppe zu bedeutenden Hohen erhebt und nur bei Aggstein

*) Natron-Kalifeldspat (zum Theile Plagioklas).



320

eine schmale Schichte aus dem krystallinischen Kalk bat.
nahe der Donau aber Hornblendegestein fiihrt. Die siid-
lichsten Gehange des Gneisgebietes gehen nahe der Donau
auch in Glimmerschiefer liber, z. B. bei Loosdorf. \vo zu
beiden Seiten der Bilach eine kleine Partie Glimmerschiefer
zutage tritt.

Die ganze ostliche Seite des Gebirgsterrains von
Mautern an iiber Gottweih. Wolbling, Gansbach, Karl-
statten bis in der Nahe von St. Polten nimmt Weisstein
(Granulit) ein. Der Hirsberg und seine Auslaufer sudlich
von Melk bestehen zumeist aus Gneis, der ebenfalls von Norden
nach Siiden von vielen aufrecht stehenden Hornblendeschichten
durchzogen ist, welche Schvvefel- und Magneteisenkies ftihren.

Granitfuhrende Gneise treten auf bei Radel, Gross-
Haselbach, Ebersdorf, Bierbaum, Griinberg, Eibels-
berg, am Jauerling, zu Persenbeug u. s. w.; Turmalin
enthalt er bei Drosendorf.

Glimmer ist meist von grauer Farbe. Doch fmdet man
auch weissen Glimmer zu Heinrichsreuth, Thumritz,
Griinberg und im Ispergraben; schwarzen Glimmer zu
Niederreuth, Kainraths, Gross-Goffritz, Raabs, Neuhof
und Bergestadten; Chloritglimmer zu Sieghardts, Zwettl,
Eitenthal und Schwallenbach.

Rothen Feldspat besitzt der Gneis an der Thaya zwi-
schen Weikertschlag und Raabs, am Mitterburgelberg bei
Waidhofen, nachst Seheib, Griesbach, Matzles, Zwettl
u. s. \v.

Durch theilweises Zuriicktreten des Glimmers wird der
Gneis dichter und zaher, und nahert sich dem Weisstein
zu Hoflein, Brunn, Ostrangberg, Miinnichreuth, Per¬
senbeug u. s. w.

Durch Uberhandnehmen des Glimmers wird der Gneis
miirber und dem Glimmerschiefer ahnlich. Nehmen einzelne
Gneisschichten ein korniges Gefiige an, so ist dann der
Gneis in kleinen Handstiicken vom Granit schwer zu unter-
scheiden. Solchen granitischen Gneis findet man zu Hein¬
richsreuth, Gutenbrunn, Griesbach, Brunn u. s. w.

Ein deutlich geschichteter Gneis bricht in schonen Platten
zu Felling, Trabersdorf, Kottaun, bei Waidhofen, am
Georgenberg, am Ostrangberg, zu Niederreuth, bei
Weins u. s. w.

Gneisgebirge erheben sich nur im siidwestlichen Theile
an der Donau zu bedeutender Hohe, wie der Peilstein und
Jauerling, deren Abhange an der Donau steil abfallen.
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Die S trn etui- ist kurzfaserig, selten langfaserig. Das Ge-
raenge von Quarz und Feldspat ist gewohnlich kleinkornig,
selten grobkornig oder mittelkornig. Der Paralleltextur ent-
spricht im grossen eine oft nicht sehr deutliche Schichtung.

Auch in diesem Gebiete gibt es somit mannigfaltige
Varietaten des gedachten Gesteines, die sich theils durch
Structurverhaltnisse, theils durch fremde Bestandtheile, Far-
bung u. dgl. von dem typischen Gneis unterscheiden. So z. B. ist
eine durch richtungslos kbrnige Textur ausgezeichnete Varietat
der Granitgneis, welcher in wenig machtigen Lagern im
Ostflugel an der Basis des Gneises auftritt.

Eine andere Varietat, naeh seinem Fundorte Droser-
Gneis genannt, ist durch das Auftreten von Muscovit, Fibro-
lith und Granaten ausgezeichnet.

Eine dritte Varietat bezeichnet Becke Granulitgneis,
weil sie infolge der Armut an Glimmer durch ihr feines Korn
und durch deutliche Schieferung den Ubergang zum Granulit
ubermittelt.

Auch Ubergange in Glimmerschiefer, Dioritschiefer
und in Augitgneise sind zu beobachten. Neben den ge-
nannten ist das Auftreten von Eisenglanz, Graphit und
Schvvefelkies, durch dessen Vervvitterung an einzelnen Orten
Braun- und Thoneisenst einlager entstanden sind, als
accessorische Gemengtheile in vielen Gneisen des Waldviertels
zu bemerken.'

In seiner Mineralzusammensetzung, mit dem Granit uber-
einstiinmend, unterscheidet er sich von diesem nur durch die
Anordnung seiner Bestandtheile, von denen der Glimmer stets
eine flachenformige oder schieferige Lagerung besitzt. Die
Glimmerlagen verlaufen bald geradlinig, wodurch das Gestein
in seinem Hauptbruche ebenflachig erscheint, bald einander
parallel und so geordnet, dass die Glimmerblattchen linsen-
formige Anhaufungen von Feldspat und Quarz einschliessen.

In den angefuhrten Gegenden herrscht er auf weite
Strecken vor und begrenzt sich ge\vohnlich mit Granit; in
diesem Falle andert er oft das Verhaltnis und die Form seiner
Bestandtheile. Wahrend Quarzite, kieselreiche Glimmerschiefer
und Urthonschiefer sehr vvetterfest sind, unterliegt insbeson-
dere der niederosterreichische Gneis wegen seines reichlichen
Feldspatgemenges rasch der Zersetzung, die ihn schliesslich
in durch Quarzsand und Brauneisenstein verunreinigten Thon
verwandelt. Quarzarme und sehr feldspatreiche Gneise liefern,
wie dies auch beim Granit hervorgehoben wurde, Porzellan-
erde. Doch sind reine kaolinische Ruckstande in Gneisgebieten
Petkovšek, Erdgescliichte Niederoeterreiclis. 21
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viel seltener anzutreffen als in granitischen. Auch grusige
Zerkriimelungen eines Granites sind dem Gneise fremd.

Die kleinen niederosterreichischen Gneishohenzuge, welche
keine betritchtlichen Hohen erreichen, fuhren oft ganz dunne
Einlagerungen von Amphibolschiefer, Serpentin, Hornstein und
kornigen Kalken (Fig. 119) und zeigen meist sanfte Umrisse
mit wellenformigen Biegungen.

Uber die Bildungs\veise der Gneise herrschen dieselben
verschiedenen Ansichten, wie uber alle iibrigen krystallinen
Schiefer. Dieselben haben namlich als Silicate die Schichtung
und das schieferige Gefuge mit den klastischen Sediment-
gesteinen, die Zusainmensetzung aus Quarz, Feldspat, Glimmer
u. s. w. aber mit dem aus dem Schmelzflusse erstarrten
Granit gernein. Die Ahnlichkeit mit den plutonischen feld-

Fig. 119. 1 Gneis, 2 Weisstein, 3 Amphibolschiefer, 4 Serpentin, 5 Quarz-
Hornstein, 6 krystallinischer Kalk, xy Niveau des Kampflusses.

spatfiihrenden Durchbruchsgesteinen liess die Hvpothese auf-
kommen, der Gneis wie auch die anderen krystallinischen
Schiefergesteine seien die urspriingliche Erstarrungs-
kruste der. Erde geivesen, durch welche die eruptiven
Massengesteine durchgebrochen sind und auf welcher sich
andere sedimentare Gesteine abgelagert haben, wobei durch
Druck der spater abgelagerten Sedimente und durch gebirgs-
bildende Bewegungen der festen Erdrinde nachtraglich die
Parallelstructur hervorgebracht worden sei.

Schieferung und Schichtung der krystallinischen Gesteine
aber tragen derjenigen Annahme Rechnung, nach der diese
Felsarten nichts anderes seien als geivohnliche Triimmer-
gesteine wie Sandsteine oder Thonschiefer, die durch eine
umfassende Metamorphose, namlich durch den Einfluss
der Erdwarme, durch Druck der auflagernden Schich-
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tenreihen und durch die Gebirgsbildung, in den kry-
stallinischen Zustand umgewandelt wurden. Dana er-
klart sie sogar fur Granittuffe, entstanden aus losen, sand-
artigen, bei Graniteruptionen ausgeworfenen Massen, die dem
Wasser ihre Schichtung und der durch Druck erzeugten
Warme ihre krystallinische Natur verdanken.

Im Gegensatze zu diesen beiden Anschauungen, welche
hohe Temperatur und grossen Druck in erster Linie als un-
erlassliche Bedingungen fur die Bildung krystallinischer Gesteine
voraussetzen, hat Bischof die Entstehungsursache der in Rede
stehenden Gesteine in der Wirkung des in den Gesteinen cir-
culierenden \Vassers bei normaler Temperatur und ohne
hohen Druck gesucht. Er nahm an, dass das einsickernde
Wasser auf seinen Wegen durch die Sedimente mineralische
Bestandtheile gelost mitbringe und gegen andere austausche,
so dass auf diese Weise eine Umwandlung mit Substanzande-
rung eintrete, durch vvelchen Vorgang nun Gneis, Glimmer-
schiefer u. s. w. entstanden sein soliten. Danach waren die
krystallinischen Schiefer chemische Niederschlage ausLosungen.
Diesem Erklarungsversuche kommt man allerdings durch die
Erfahrung, dass die Loslichkeit bei erhohtem Drucke und er-
hohter Temperatur zunimmt, der Wahrheit sehr nahe. Bei der
Annahme also, dass in der alteren Erdperiode unter anderen
physikalischen Verhaltnissen der Erdoberflache die chemische
Ivraft des Wassers viel intensiver ge\virkt habe, lasst sich
immerhin denken, dass sich die krystallinischen Schiefer als
chemische Niederschlage gebildet haben konnten. Der Boden
dieser Ablagerung braucht nicht fest oder starr, sondern
kann in weichem Zustande gewesen sein.

Jede dieser Hypothesen lasst sich, mit bestimmten Fallen
verglichen, das einemal gut begrunden, das anderemal ebenso
gut anfechten. Es ist daher nicht moglich, eine vollstandige
und umviderlegbare Erklarung der krystallinischen Schiefer
nach dem heutigen Stande der geologischen Forschung zu
geben. Wir kbnnen nur die eine Thatsache constatieren, dass
bei der Bildung der krystallinen Schiefer Druck undWarme,
hervorgerufen durch die Vorgange bei der Gebirgsbildung
oder die Schwere des uberlagernden Gesteines, eine wichtige
Rolle gespielt haben; denn uberall erhielten die Schichten eine
krystallinische Structur, wo die Lagerungen durch mecha-
nische Druckkrafte grosse Storungen erlitten.

Das niederosterreichische Gneisgebiet nordlich von der
Donau ist ein nur von kleinen Hiigeln besaetes Hochplateau,
in welchem sich ziemlich ausgedehnte Hochebenen bei

21 *
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Weitersfeld. Geras, Goffritz. Waidhofen a. d. Thaya,
Grafenschlag. Miinichreuth ete. befinden, welche meist
von tief eingeschnittenen Biichen und Fliissen durchzogen
sind. Dieses Hauptglied des bis zur Donau reichenden herzy-
nisch-sudetisehenUrgebirges tritt hier meist in sanft gehobenen.
gewolbeartigen Terrainformen und nur selten in Berggestalten
mit zackigen Gipfeln und scharfen Kammen auf.

Durch Vervvitterung wird der feldspatreiche Gneis zu
einem morsehen. iveichen, braungefarbten Gneis aufgelost. und
es erstrecken sich solche Zerstorungen oft in sehr bedeutende
Tiefen, wobei sich Auswitterungen von Bittersalz und Aiaun
geltend machen. Mit Ausnahme des Quarzes gehen haufig alle
seine Bestandtheile in eine thonige Masse liber und bilden
sandigen Lehm. Man findet daher haufig in grosseren und
kleineren Vertiefungen, z. B. bei Dross, Lengenfeld und an
vielen anderen Orten des herzynisch-sudetischen Gebietes ein-
geschlemmte Lehmmassen als Product der Abschwemmung
zerstorter Gneislagen, welche den Ziegelhiitten das Material
liefern.

Den Gneis beniitzt man, da er sich leicht spalten lasst,
zu Treppenstufen, Trottoirplatten, Pflasterungen, zur Aus-
mauerung von Canalen und Gruben; der dunnschieferige liefert
das Material zum Dachdecken u. dgl. Der quarzreiche Gneis
ist so dauerhaft wie Granit; ivahrend der glimmerreiche und
dunngeschichtete nicht widerstandsfahig ist. Als Baustein taugt
er weniger, weil er sich nicht zu Quadern bearbeiten lasst,
trotzdem ivird er in Wien beim Bau der Stadtbahn und bei
den Wienflussregulierungsarbeiten beniitzt. Derselbe stammt
aus der Retzer und Znaimer Gegend.

3. Weisstein (Granulit).

Der Granulit, ein schieferiges Gemenge von Feldspat und
Quarz mit kleinen Granaten, bildet zivischen Etzmannsdorf,
Steineck, Krug und St. Leonhard eine bedeutende Lage-
rung im Gneis (Fig. 119), wo er meist von Diallag-Amphibol,
Eklogit und granatfuhrendem Olivinfels begleitet ist. Einen
harten, dichten und sehr zahen Granulit mit splitterigem
Bruche findet man zu Merkersdorf, Karlstein. Kolmitz-
graben, Marbach, Klein-Pochlarn westlich an der Donau;
mit kornigem Gefuge zu Sabatenreuth, Dobersberg, Wir-
nings, Liebnitz, Krummnussbaum; mit diinnschieferiger
Structur im Wildleitengraben bei Karlstein, zu Wurm-
bach. Scheiteldorf, Heinrichsdorf, Marbach, Allent-



325

steig, Haselbach u. s: w.; mit ausgeschiedenem Glimmer an
den Schieferungsflachen zu Oberhoflein, Langau. Auten-
dorf, Drosendorf, Weinern, Prutzendorf.

Kleinere Granulitfelsen und Granulitpartien trifft man
zwischen Melk, Mautern und St. Polten, wahrend er bei
Ludweis, Siegharts, Blumau und Gopfritz in grosserer
Ausdehnung selbstandig auftritt. Zivischen Klauspriel und
Weichselbach tritt ein Porzellanerde fuhrender Granulit auf.

An der Donau zwischen Marbach und Emmersdorf
ist der Weisstein so machtig entivickelt, dass man versucht
\vare, ihn den Massengesteinen einzureihen, wenn nicht sein
Wechseln mit Gneis und Amphibolschiefer hinwiese, dass er
den krystallinischen Schiefern angehore. Er bildet hier jene
grotesken Felspartien, die das linke Donauufer zieren. An den
iibrigen Orten bildet er nur untergeordnete Lager im Gneis
und geht auch meist in denselben iiber.

Der Granulit besteht in allen genannten Gebieten aus
Feldspat und Quarz mit eingestreuten kleinen Granaten;
Feldspat und Quarz bilden ein unkenntliches Gemenge. Acces-
sorisch enthalt er Cyanit, Apatit, Fibrolith, Rutil, Zirkon und
ein dunkles Eisenerz. Die Schieferstructur wird durch die
parallele Quarzeinlagerung hervorgebracht.

Bisvveilen bildet er kleine, saulenformige Absonderungen,
ahnlich denen des Basaltes, wie z. B. bei Merkersdorf und
Ardtstadten. Die Seiten des unregelmassigen ftinfseitigen
Prismas sind fein gestreift.

Die Farbe des Granulites ist in der Regel weiss oder
ins Gelbliche ziehend. Doch trifft man ihn zu Karlstein,
Dobersberg, Georgenberg, Marbach und Ispergraben blau-
grau; zu. Klein-Pochlarn, Bruck und Persenbeug griinlich;
zu Kolmitz, Heinrichshof, Wurmbach und Ebersdorf rothlich.

Die ziihen, festen und in Platten brechenden Varietaten
geben ein gutes Baumaterial. Durch Venvitterung bildet er
Ablagerungen von Grus, und wenn er ganz venvittert, gibt
er einen fruchtbaren Getreideboden.

Zwischen Thalern, Ober- und Tiefenfucha, dann in
der Gegend von Krems (Dross) und Horn (Mayersch, Non-
dorf und Achberg bei Minselsdorf) geht der Weisstein einer
giinzlichen Verwitterung und Auflosung entgegen. Aus diesem
Zustande entstand in den einzelnen muldenartigen Vertiefungen
der Kremser- und Homer Umgebung ein weisser, lichtgrauer,
brauner oder selbst rotbiicher Thon, der sehr plastisch ist, in
Sauren nicht aufbraust, an der Zunge hangt, einen muschel-
erdigen Bruch und fettgliinzenden, Strich besitzt und in
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trockenem Zustande das Aussehen von AValkererde zeigt.
Selten zeigt dieser Thon, welcher den Namen „Tachert”*)
fiihrt, eine Schichtung und lagert meist unmittelbar auf dem
Granulit. Fossilien fiihrt er keine. Er wird haufig zur Fabri-
cation von Ziegeln und Topfenvaren venvendet, weshalb man
i hn auch als Topferthon bezeichnet.

Aus seinen Eigenschaften und aus der Art der Ablage-
rang ergibt sich, dass der Tachert durch langsames Zusammen-
šchvvemmen des an der Oberflache venvitterten Feldspates
vonGneis undWeisstein entstanden sei (Fig.120). Eine namhafte
Verbreitung hat er bei Oberfucha siidlich von Krems, wo er
unmittelbar auf Weisstein gelagert und mit feinem, weissem
Sand, dessen kleine Cyanitkrystalle seine Abstammung vom
AVeisstein deutlich documentieren, vermengt ist. Diese noeli
immer fortsehreitende Bildung des Topferthones aus Weisstein

Mbddcrsdorf Reinpreclitspblla Matzelsdorf

Fig. 120. 1 Amphibolschiefer, 2 Glimmerschiefer, 3 Topferthon (Tachert),
4 Sand und Schotter, 5 Nulliporenkalk, 6 Loss.

lasst sich besonders schon auf dem Wege von Oberfucha
nach Niederfucha beobachten; man fmdet hier alle Ab-
stufungen vom harten Weisstein angefangen bis zum voll-
kommen entwickelten Tachert. Hie und da ist er durch
Eisengehalt rothlich gefarbt, wie z. B. siidlich von Dross bei
Krems.

Die vielen Wassertiimpel zwischen Nondorf und May-
ersch zeigen, dass die Gewinnung dieses Thones seit* uralten
Zeiten in der Gegend betrieben wird.

4. Glimmerschiefer.

Der Glimmerschiefer, ein schieferiges Gemenge von Quarz
und Glimmer, tritt rein, d. h. ohne Špur von Feldspat, nur
auf dem Jauerling auf, wo er in drei kleinen parallelen

*) Gothisch = thaho, altdeutsch = dacha, mittelhochdeutsch = dahe.
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Zugen in dem Gneisgebirge eingelagert ist. In einer kaum 1 m
machtigen Schichte und in noch diinneren Lagen kommt der
Glimmerschiefer auch im Quarzschiefer bei Raffings vor, wo
der Glimmer sehr schone zickzackformige Windungen bildet.
Grossere Lager kommen auch westlich von Langenlois und
Eggenburg vor. Dieselben sind reich an Muscowit, daneben
findet sich Biotit und Quarz, seltener Feldspat. Starkere Schichten
befmden sich auch bei Dreieichen und Stockern. welche
sich sudlich bis zum grossen Manhartsberg ausdehnen.

Seine charakteristischen accessorischen Gemengtheile sind
Apatit. Granat, Staurolith.*) Turmalin, Eisenglanz, fur das
Eggenburger Gebiet auch Cyanit; Rutil und Zirkon wurden
bei mikroskopischen Untersuchungen beobachtet. Erzfiihrend
ist er in Niederosterreich nicht.

Die Textur ist welligflaserig, bei Reichthum an Granaten
knotigflaserig. Vollkommen schieferige Varietaten sind seltener
zu beobachten. Er tritt meist in Wechsellagerung mit Gneis,
Hornblendeschiefer und Granulit auf (Fig. 120); mit den zwei
letzteren jedoch selten. In den quarzarmen Varietaten lassen sich
die Glimmerblattchen meist nicht unterscheiden, er ist dann sehr
dunnsehieferig. Die quarzreichen Glimmerschiefer sind fester,
dickschieferiger und gehen, wenn der Glimmer zuruektritt,
haufig in Qilarzitschiefer liber.

Der Glimmerschiefer ist jedenfalls auf dieselbe Veise
entstanden wie der Gneis und gehort wie dieser zu jenen
Gesteinen. aus denen die ursprungliche feste Erdrinde gebildet
ivurde. Seine normale Lagerung ist unter dem Urthonschiefer
und iiber dem Gneis. doch liegt er manchmal unmittelbar auf
dem Granit oder auch auf dem Thonschiefei’. In Niederoster¬
reich bildet er nur flache Anhohen, ivalirend er sich in den
Alpen zu bedeutenden Bergspitzen erhebt.

Seine Venvitterung besteht zuniichst im Zerfallen in
scheibenformige Stucke, diinne Schiefer und nach und nacli
in Blattchen. Die chemische Zersetzung geht um so langsamer
vor sich, je reicher er an Quarz ist. Sein Zersetzungsmaterial
liefert einen Boden. ivelcher der Vegetation nicht besonders
giinstig ist.

Die festeren, dunnschieferigen Abanderungen werden zum
Dachdeeken beniitzt, die cjuarzigen, dickschieferigen zu Platten,
Treppenstufen, Einfassungen und auch. \veil er keinen Feld¬
spat enthalt, zur Construction des Schmelzraumes in Hoch-
ofen. Sehr haufig wird er auch zu Trottoirplatten venvendet,

*) Ein rothlichbraunes oder schvvarzliches und dicktafeliges Mineral
von glasartigem Glanze.



Eine Gesteinsart, die zwischen Thonschiefer und
Glimmerschiefer liegt und streckenweise bald in den einen,
bald in den anderen dieser Sehiefer ubergeht. bezeichnet
M. V. Lipold als „Thonglimmerschiefer”, um damit diesen
Ubergang anzudeuten.

Der reine Thonglimmerschiefer ist dicht, schwarzblau und
ohne unterscheidbare Bestandtheile. Er findet sich am Wege
von Hardegg nach Merkersdorf, bei Niedersdorf, Mix-
nitz, Zwettl und zu Alt-Kaja, wo er eine sehr markante
transversale Schieferung zeigt.

Als Ubergemengtheile fiihrt der Thonglimmerschiefer
dort, wo er sich dem Glimmerschiefer nahert, Granaten, wie
z. B. westlich von Merkersdorf und Niedersdorf; wo er aber
in Thonschiefer ubergeht, enthalt er Pyrit, z. B. bei Attissen-
bach und nordlich von Merkersdorf. Einen machtigen Zug
bildet er auch zwischen Karlslust, Hardegg und Steining. —
Der Thonglimmerschiefer gibt keinen fruchtbaren Boden, aber
gute Bausteine.

5. Chloritschiefer.

Durch Aufnahme von schuppigem Chlorit statt des ge-
wohnlichen Glimmers geht der Thon-Glimmerschiefer zwischen
Neuhausel und Nieder-Fladnitz, ferner bei der Miihle
unterhalb Mixnitz bei Kattau u. s. w. in Chloritschiefer liber,
der sich in dichten Varietaten durch seine grune Farbung
unterscheiden lasst. Es ist dies das einzige Vorkommen des
Chloritschiefers, der daselbst dem Gneise aufliegt und den
Thonglimmerschiefer unterteuft.

6. Talkschiefer.

Talkschiefer ist unter den krystallinischen Schiefern sehr
wenig vertreten, da er nur in wenig machtigen, untergeord-
neten Einlagerungen siidlich von Beygarten, \vestlich von
lvainraths und am Durnitzbtichel bei Langenlois im
Gneise auftritt. Er besteht aus schieferigem Talk, dem meist
etwas Quarz und Feldspat beigemengt sind.

7. Quarzschiefer

tritt in grosserer Machtigkeit nur bei Felling, Drosendorf,
Tirnau, Kaja, Eibenstein und Raffings auf; besonders
bemerkens\vert ist sein Vorkommen bei Raffings, wo er durch
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einen Steinbruch entblosst wird, und in Kaja,*) wo er scharfe,
aus dem Boden hervorragende Riffe bildet.

Kleinere Einlagerungen befmden sich auch in der Gegend
zwischen Drosendorf, Weikertsschlag, Raabs, Karl-
stein und uberhaupt dort, wo haufige Ubergange und
Wechsel des Gneises mit Granulit und Amphibolschiefer
stattfinden.

Der Quarzschiefer wird in Raffings zu Schotter ge-
wonnen und bei Drosendorf sind auf den Schwefel- und
Magnetkies fuhrenden Quarzgangen Versuchsbaue gemacht
worden.

Der Quarzschiefer der genannten Localitaten ist eine
kornige bis dichte Quarzmasse, welche, wenn sie etwas
Glimmer in parallelen Lagen enthalt, schieferig wird und
Ubergange in andere krystallinische Schiefer vermittelt. Der
dem Gneis eingelagerte Quarzit ist weiss oder grau, wahrend
der graphithaltige dunkelgrau ist. Ein leichtes Erkennungs-
zeichen dieser Felsart ist ein lichter Glimmer, welcher auf
den Schichtflachen dimne Flasern bildet. Die Quarzitplatten
frnden als solche keine Venvendung, weil sie infolge ihrer
Sprodigkeit eine geringe relative Festigkeit darbieten.

8. Krystallinischer Kalk.

Krystallinischer Kalk ist zu Trabersdorf, Niederreuth,
Ober-Edlitz, Weinpolts, Brunu, Polla und Nonnersdorf
grobkornig; zu Luden, Thumritz, Altenreuth, Nieders-
dorf und Spitz feinkornig.

Selten ist der Kalkstein rein, am reinsten ist noch der
weisse und blauliche. Die haufigste Verunreinigung bewirkt
der Glimmer, welcher in parallelen, dunnen Lagen den Kalk
durchzieht und ihm dadurch ein schieferiges Gefuge gibt, wie
er besonders eharakteristisch bei Hardegg als Kalkglimmer-
schiefer ziemlich machtig auftritt.

Zu Trabersdorf fuhrt der Kalk Granaten, zu Ardt-
stadten Cyanit; die quantitative Analyse mehrerer krystalli-
nischer Kalksteine ergab, dass einige derselben dolomitisch
sind und andere eine bedeutende Menge in Salzsaure unlos-
licher Silicate fuhren.

Der Kalkstein dieses Gebietes wird nachst Spitz a. d.
Donau in mehreren Steinbruehen zu Bausteinen, W asserbauten,
Grabmonumenten u. dgl. gewonnen. Auch andenvarts, wie z. B.

*) Eine alte Veste bei Merkersdorf, umveit von Hardegg.
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in Reith. Klein-Perthholz, Edlitz, Weinpolts, Scheitel-
dorf, Mayersch, Hardegg u. s. w. wird er zu Bausteinen,
Bodenplatten, insbesondere aber zum Brennen gebrochen und
weit und breit in den Handel gebraclit.

9. Phorphyr.

Zu Ritterkamp bei Rappottenstein, ferner bei Brend
(sudlich von Windhaag) und zwischen Gross-Pertensehlag
und Sieghardts tritt ein massives Gestein auf, das in einer
dichten Felsitgrundmasse zerstreute Quarzkorner enthalt, und
von Lipold als Felsitporphyr bezeichnet wurde. Die Grund-
masse ist licht- bis dunkelgrun. der Quarz hell durch-
scheinend.

Fig. 121. 1 Gneis, 2 Atnphibolschiefer, 3 krystallinischer Kalk,
4 Serpentin, 5 Quarz-Eornstein, 6 Schotter, 7 Lbss.

10. Amphibolschiefer.

Amphibolschiefer, aus parallelen Hornblendenadeln be-
stehend, ist haufig und erscheint sowohl als Ubergangsgestein.
als auch als Einlagerung meist in Begleitung von Serpentin,
Graphit und Kalk in der Linie Neupolla, Krumau, Rast-
bach, Loiwein bis Spitz a. d. Donau, dann weiter ostlich
bei Schiltern, Lengenfeld,*) Senftenberg, Rehberg bis
Krems und Gottweih am rechten Donauufer und langs des
Kampflusses von Krumau bis Langenlois (Fig. 121).

Die Hornblendeschiefer, \velche in den tieferen Lagen
vorkommen, enthalten eine grossere Menge von Hornblende
als der viel seltenere Dioritschiefer, und sind stets Feldspat

*) Die Kirche von Lengenfeld steht auf einem Hiigel von Amphibol-
■schiefer.
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fuhrend. Die in diesem Schiefer auftretende Hornblende
besitzt die Gestalt gestreckter Stengel bis zu feinen Fasem
und Nadeln. Daher zeigt sie eine ausgesprochene Schiefe-
rung. Der Amphibolschiefer tritt in langen. aber wenig
machtigen Lagern auf, die haufig durch Felsbildungen aus-
gezeichnet sind, da sie meist liber den leichtzerstorbaren
Glimmerschiefer emporragen. An der kleinen Krems kommt er
auch mit Gneis und krystallinischem Kalk vvechsellagernd vor.
(Fig. 122).

Eine Varietat dieses Gesteines liat als wesentliclie Ge-
mengtheile Hornblende und Granat mit untergeordnetem Quarz

Fig. 122. Felswand bei Teufelskirchen am linken Ufer der kleinen Krems.
a Gneis, b Hornblendesehiefer, c krystalliner Kalkstein.

und Feldspat. Man bezeichnet sie als Granat-Ampbibolit.
Sie erscheint meist mit richtungslos korniger Structur ohne
Schichtung.

In einer anderen Varietat wird der Granat haufiger, der
Feldspat tritt zuruck, die Hornblende weicht dem Diallag;
sie kommt in den oben angefuhrten Orten vorzuglich in lose
herumliegenden Blocken vor. Im Flussgerolle des Kamp, aber
auch im Donauschotter ist dieses Gestein anzutreffen.

11. Olivinfels und Serpentin.

Im Gebiete der Dioritschiefer und Gneise finden sich
kleine Lager von feinkornigem Olivinfels, vvelche durch
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Bron cit*) porphyrartig erscheinen. Bei Diirnstein ist ein
solches Lager in regellos zusammengeschobene Blocke aufgelost;
jeder derselben ist mit einer radial strahligen Rinde von An-
thophyllit umgeben und die Zrvischenraume sind mit einer
seltenen Glimmerart ausgefullt. Anthophyllit (Mg3 Fe Si O 1 -’)
ist ein glasartiges, leichtspaltbares, braunes oder graues,
stangeliges oder faseriges Mineral mit braungrauem Stich.
D as Olivin selbst ist clurch das gelbliche Griin, den starken
Glasglanz, die Quarzharte und durch das Vorkommen in
durchsichtigen oder durchscheinenden Kornern und Korner-
aggregaten leicht erkenntlich. Der Olivin ist eine Verbindung
von Magnesiasilicat mit Eisen. Unter Einwirkung des Sicker-
rvassers wird das Eisen als Carbonat entfernt, vvahrend das
zuriickbleibende Magnesiasilicat Wasser aufnimmt und zum
Serpentin wird. Diese Umrvandlung geschieht zuerst an der
Oberflache des Olivinkornes und dringt dann durch die
schmutzig grune Rinde immer tiefer ein. Die olivinreichen
Gesteine unterliegen auf diese Art der Zersetzung oft so
vollstandig, dass der Serpentin pseudomorph ihre ganze Lager-
statte einnimmt und nur hie und da kleine und vvenig ver-
iinderte Partien der ursprunglichen Felsart einschliesst.

Die hier in Rede stehenden Serpentine sind somit meist
ein Urmvandlungsproduct der olivinhitltigen Gesteine, seltener
der Granite, Granulite und Diorite. Der innige Zusammenhang
zwischen Olivinfels und Serpentin tritt besonders schon bei
Karlstatten und Gurhof nachst Gansbach zutage. An jedem
der Triimmerstucke von Olivinfels findet man Serpentin,**) der
sich entweder streifenartig in die feinkornige Olivinmasse
hineinzieht und dadurch feine gelbliche, grune oder rveissliche
Adern hervorruft, oder er verzrveigt sich unregelmassig in dem
ursprunglichen Gestein. wobei er nicht selten rundliche Knollen
von Olivinfels einschliesst. In dem granatfiihrenden Olivinfels
von Vierhausen (umveit von Gansbach) zeigen die rothlich-
braunen Granitkorner eine radialfaserige Umrindung. Durch
den Gehalt an chromhaltigen Eržen (Ohromit, Picotit) er¬
scheinen die frischen Bruchflachen sehr fein grun getupft;
nach der Umrvandlung aber farben diese Erzpartikelchen den
Serpentin grunlich oder blaulich.

Der Olivinfels von Karlstatten zeigt neben den glashellen.
sehr kieinen Olivinkornchen auch kleine Blattchen von Sma-

*) Ein braunes, derbes, grosskorniges und leicht verrvitterndes
Mineral mit Perlmutterglanz und Eisengehalt.

**) Das Material wird mr Beschotterung der von Karlstatten nach
Gansbach fuhrenden Strasse benutzt.
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ragdit und Picotit, ein dem Spinell vemandtes Mineral; die
Granaten sind seltener.

Besonders charakteristišch sind die Serpentine unseres
Gebietes durch die vielen bald parallel, bald selir unregel-
massig veidaufenden grunlich-weissen oder gelblichen Adern.
welche die Grundmasse durchdringen. Die zarten Fasern dieser
Aderchen stehen stets auf den Kluftflachen senkreeht. Die durch
liingere Zeit entblosst liegenden Serpentinschichten farben sich
nach und nach vollkommen weiss, wie sich dies in der Um-
gebung von Karlstatten leicht wahrnehmen lasst. — An
diesen auffallenden Adern, sowie an dem streifigen, fleckigen,
wolkigen Durcheinander in verschiedenen Farbentonen und
an der verhaltnismassig geringen Harte erkennt man unseren
Serpentin leicht unter allen anderen griinlichen dichten
Gesteinen. Er tritt bald in Gangen und Stocken, andere
Gesteine durchdringend, auf, bald erscheint er zwischen den
krystallinischen Schiefergesteinen eingelagert. Bei Drosendorf
und Alberndorf bildet er stoekformige Massen. bei Neu-
polla, Rastbach und Wanzenau kommt er in Schichten,
vom Amphibol, Granulit und Kalk (Fig. 119) begleitet. vor. Sehr
haufig erscheint er, wie bereits oben ausgefuhrt wurde, auf der
rechten Donauseite, z. B. bei Gurhof, Gansbach, Vier-
hausen, Karlstatten u. s. w., wo Serpentinpartien mitten
im Weisstein, wie z. B. bei Pandorf (nordlich von Wolbling
und ostlich von Gansbach) auftreten. Bei Gurhof wurde dieses
interessante Vorkommen zuerst beobachtet, \veshalb man es
mit dem Namen „Gurhofian” bezeichnete und es anfanglich
far einen dichten Dolomit erklarte, unter welcher Bezeichnung
es noch heute irrthumlich in manchen Buchern angefiihrt
wird.

Bei dem Schlosse und Kloster Schonbiihel und an den
Gehangen des Gschwendberges sudlich von Aggsbach kormnt
er auch im Plornblendeschiefer vor. Die Serpentine scheinen
somit in dieser Berggruppe auf weite Strecken den Schicht-
grenzen des Weissteines und Hornblendeschiefers gegen Gneis
zu folgen.

Obwohl der Serpentin bald als Massengestein, bald als
krystallinisches Schiefergestein auftritt, so kann er doch weder
der einen noch der anderen Gruppe zugezahlt werden, weil
alle seine Eigenthumlichkeiten dafur sprechen, dass er nur
durch Umwandlung aus anderen Gesteinen entstanden ist.
Der Serpentin von Karlstatten und Gurhof bei St. Polten
ist besonders geeignet zum naheren Studium dieser Meta-
morphose.



Da der Serpentin sehr wetterfest, feuerbestiindig und
politurfahig ist und im bruchfeuchten Zustande sich leicht
bearbeiten lasst, so wird er vielartig beniitzt; der Serpentin
der niederosterreiehischen Primitivformation besitzt jedoch
nicht die angefuhrten Eigenschaften im hohen Grade, weshalb
er hochstens zu kleinen Reibschalen, Platten, zur Verkleidung
von Wanden ete. beniitzt werden konnte.

12, Kklogit,

Eklogit ist ein grob- bis feinkorniges Gemenge von gras-
griinem Smaragdit und rothen Granaten mit Einmengungen
verschiedener anderer Mineralien und kommt meist in Urgneis,
Glimmerschiefer und Diorit vor. In Niederosterreich fmdet er
sich in Serpentinpartien nordwestlich von Wolbling und
nordlicb von Karlstatten, wo er mit Gurhofian in grosseren
Massen auftritt. Es steht somit die Eklogitbildung in einer
innigen Beziehung zu dem daselbst auftretenden Serpentin,
weil sie Smaragdit und Granat fuhrt. Die oben angefuhrten
granatfiihrenden Serpentine scheinen somit ein Mittelding
zwischen Eklogit und Olivinfels zu sein.

Der Eklogit von Altenburg fiihrt eine schone griine
Hornblende, einen blassgriinen Omphacit,*) rothen Granat
und eine geringe Menge von Eeldspat, Apatit, Rutil und
Spinell.

13. Gabbrogesteine,

Bei Langenlois findet sich in kleinen, linsenformigen
Massen, auf das innigste mit dem Zoisit-Amphibol ver-
bunden, ein frischer Olivingabbro von normaler Zusammen-
setzung aus Plagioklas, Diallag und Olivin. Neben dem frischen
Gestein tritt in gleicher Weise ein umgewandeltes auf, ivelches
an Stelle des Diallag dunkelgrtinen Smaragdit, an Stelle des
Olivin ein Gemenge von Chlorit und hellgrunen Strahlstein ent-
ha.lt. Ahnliche Gesteine kommen am Siidrande des Gebietes
ivestlich von Kottes gegen Ottenschlag in herumliegenden
Blocken vor. Der Gabbro wird in Wien vielfach beniitzt.

Dr. Becke erklart auch die Gabbrogesteine fur nicht
eruptiv, sondern fiir krystallinische Schiefer, wie Eklogit und
Amphibolit.

14. Augitgneis.

Unter diesem Namen werden Gesteine zusammengefasst,
die durch das Auftreten von Augitmineralien als ivesentliche

*) Dieses der Augitgruppe angehorige Mineral von grasgriiner Farbe
ist kbrnigschalig und tritt gewohnlich mit dem rothen Granat auf.
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Gemengtheile ausgezeichnet sind. Neben Augit treten auch
Hornblende und in geringer Menge Glimmer auf. Der Augit-
gneis zeigt haufig eigenthumliche Texturverhaltnisse. Die
Granaten fungieren gewohnlich als Structurcentra. Haufig
werden pegmatische Verwachsungen von Orthoklas und Pla-
gioklas, Feldspat und Hornblende, Feldspat und Augit,
Feldspat und Granat beobachtet. Augitgneis bildet westlich
von Gfohl, ostlich von Els u. a. O. mehrere Kilometer weit
sieh erstreckende Lager. In seinem Auftreten ist er manchmal
an den kornigen Kalk gebunden.

15. Diorit.

Diorit fmdet man Avestlich von Kainraths im Gneis-
gebirge anstehend und gut entblosst. Im Granitgebirge kommt er
\vestlich von Maidrans am Zwettlbache, bei Preinreichs,
Harmanschlag und zAvischen St. Georgen und Rieders-
dorf vor.

Sein korniges Gemenge von Flornblende und Plagioklas
ist manchmal so fein, dass man es selbst durch eine Lupe
nicht mehr unterscheiden kann. Feldspat und Quarz fehlen
entweder ganz oder sie kommen nur in geringer Menge vor.
Das Gestein ist entAveder lichtgrun, Avie z. B. bei Sandel und
Harmanschlag, oder schAvarzlich-griin AArie bei Persenbeug
und Puchers. Accessorisch treten in ihm Granat, Apatit,
SchAvefelkies (bei Loitha nachst Persenbeug), seltener
Titanit, Rutil,*) Šalit**) und Galcit auf.

Die Structur ist bei einer sehr verbreiteten Varietat
kornigstreifig, bei einer ZAveiten kornigfaserig.

Der Diorit venvittert sehr leicht zu einem feinen Sande.
Seine Venvendung fmdet als Schotter statt.

16. Graphitschiefer.
Wenn Graphit in sehr fein vertheilten Lagen zivischen

den Bestandtheilen irgend eines Gesteines, Avie etAva der
Glimmer im Gneis oder Glimmerschiefer, vorkommt und die
Felsmasse gleichsam impragniert, so entsteht der Graphitschiefer.
Das Gestein, Avelches derart in Graphitschiefer iibergeht, ist
bei Drosendorf, Trabersdorf, Rabesreuth, Ober-Tirnau,
Nonnersdorf (am Jauerling), Haselberg und Loia bei

*) Metallisch glanzend, rothlich-bleigrau, saulig, derb eingesprengt
= Ti O,.

**) Ein glasartiges, grunlich-graues, kurzsauliges Mineral, dem Augit
nicht unahnlich.
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Persenbeug Gneis; zu Unter-Tirnau,Ober-Edlitz,Mollen-
dorf bei Weiten, Ardtstadten und Polla Kalkstein.

Je mehr der Graphit in dem Gesteine vorherrscht. desto
reiner ist er und desto brauchbarer wird der Schiefer zur
Graphitgeivinnung. Bisweilen gibt er sich schon durcli die
schvvarze Farbung und das fettige Anfuhlen des Bodens kund.

17. Graphit.

Graphit fmdet man am liaufigsten derb, blatterig, strahlig,
schuppig, kornig bis dicht, meist Jagerformig, selten gangformig.
anch eingesprengt oder als Gemengtheil mancher Gesteine in
nicht unerheblicher Menge. Er begleitet geivohnlich die Kalk-
steinlager und ersetzt haufig im Gneis den Glimmer, wodurch
Graphitgneis und Graphitschiefer entstehen, so z. B. in
Eisarn bei Drosendorf. Am reinsten ist er stets an der Ober-
flache, weil die fremden Beimengungen durch die Verwitterung
grosstentheils entfernt wurden; in der Tiefe ist er geivohnlieh
von Feldspat, Quarz und anderen Mineralien durchsetzt.
Deutlich ausgebildete rhomboedrische Krjstalle sind iiberaus
selten: haufiger sind diinne, biegsarne und milde Blattchen oder
sechsseitige Tafeln.

Die vorziiglichen Fundorte sind: Raabs. Wolmersdorf,
Un terranna beiMtihldorf, GanshofnordlichMuhldorf, Thum-
ritz, das bereits erwahnte Eisarn, Brunn am Walde, Rast-
bach bei Persenbeug, Fugnitz bei Geras und Ardtstadten.
Die meisten Vorkommen liegen in den Schiefern der herzy-
nischen Gneisformation. In dem alpinen Gebiete findet sich
Graphit westlich vom Schloss Klanim bei Schottvvien.

Der chemische Umwandlungsprocess von Pflanzensubstanz
in die verschiedenen Kohlenarten und ahnlich in Graphit
wurde bereits in einem der friiheren Bilder erortert; es er-
iibrigt uns daher nur einige Worte liber die Vortrefflichkeit
dieses Materiales hier beizufhgen.

Obvvohl die niederosterreichischen Graphitlager selten
ein ganz reines Material liefern, so werden sie doch hie und da
sogar zur Fabrication von Bleistiften ausgebeutet. Dieselben
verden entweder aus reinem Graphit geschnitten oder aus
einer zu diesem Zwecke bereiteten Graphitmasse geformt.

So wie der Graphit gewohnlich in der Natur vorkommt,
lasst er sich nicht sogleich bearbeiten, sondern es muss ein
Bindemittel hergestellt werden, welches den Graphitstaub in
eine dichte Masse zu venvandeln vermag, ohne ihm aber die
fiir den Gebrauch nothwendigen Eigenschaften zu nehmen. In
allen Bleistiftfabriken sind gegemvartig kalk- und eisenoxyd-
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freie Thone die allein angewendeten Bindungsmittel, welche
es moglich machen, eine bildsame und leicht in Stangelchen
zu formierende Mischung zu erhalten, die bis zum nothigen
Hartegrad gebrannt werden kann. Das Zerkleinern des Gra-
phits nnd desThones geschieht durchStossen in einemMorser
oder durch Mahlen auf einer Muhle. Die Stoffe werden
hierauf gesiebt und der Tlion geschlammt, bis jede Špur von
sandigen und glimmerhaltigen Theilen daraus entfernt ist. Um
beide Theile miteinander entsprechend vermengen zu konnen,
wahlt man den nassen Zustand, in welchem sich die Mischung
am leichtesten bewerkstelligen lasst. Wahrend der Mischung
muss der Teig recht gut durchgeknetet \verden, damit alle
Luftblasen und Hohlungen verschwinden und eine nirgends
unterbrochene bildsame Masse entsteht.

Um den Stiften einen gehorigen Grad der Festigkeit zu
geben, brennt man sie in schwacher Rothgluhhitze, wobei
man jedoch den Zutritt der ausseren Luft abhalten muss.
Die Giite der Štifte hangt zum grossen Theile von dem Grade
der Hitze und der richtigen Leitung des Gluhprocesses ab.
Starker gebrannte Graphitmasse wird harter als wenig ge-
gliihte; Štifte von verschiedenen Mischungsverhaltnissen ver-
langen ungleiche Hitzegrade. Zu rasches Gluhen macht die
Štifte krumm und zu rasche Abkuhlung verursacht Sprunge
derselben, \vodurch ein bedeutender Verlust an Material ent¬
steht, sofern die Bruchtheile unbrauchbar geworden sind. Sehr
weiche Štifte erfahren nach demBrennen noch eine besondere
Zurichtung, indem man sie in sehr heisses Wachs oder Un-
schlitt eintaucht, wodurch sie etwas harter werden.

Die Bezeichnung ,,Bleistift” riihrt wahrscheinlich daher,
dass man friiher zum Schreiben auf Pergament bleierne Štifte
beniitzte, an deren Stelle spater Graphitstifte traten, oder sie
stammt aus jener Zeit, wo man den Graphit noch fur eine Form
von Blei hielt, bis Scheele zeigte, dass Graphit Kohlenstoff ist.

Wichtig ist aueh die Fabrication von Graphittiegeln,
welche zum Schmelzen von Gusstahl, Gold, Silber, Messing
und Neusilber beniitzt werden. Dieselben werden aus zwei
Theilen ganz reinen, schuppigen oder blatterig-krystallinischen
Graphits und aus einem Theil feuerfesten Thones angefertigt.

Fein geriebener Graphit von geringerer Giite dient ferner
als eine dauerhafte Anstrichfarbe auf Holz, Thomvaren, Thon-
ofen u. dgl., um diesen das Ansehen des Gusseisens zu geben,
wobei der aufgetragene Graphit mit einem vvollenen Tuch
eingerieben und geglattet wird; auch zum Bronzieren von
Gipswaren und zum Uberstreichen von gusseisernen Ofen
Petkovšek, Ei-dgescliiclite Niederoaterreichs. 22
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wird Graphitpulver angewendet, um sie vor Rost zu schutzen
und ihnen eine glanzende Oberflache zu geben.

Auch wird er als Frictionsschmiere bei der Reibung von
Holz auf Holz vortheilhaft angewendet.

An anderen nutzbaren Mineralien und Gesteinen ist der
nicht alpine Theil der Primitivbildungen Niederosterreichs
sehr arm.

Nur die Magneteisensteine, die bei Lindau und
Kottaun im Amphibolschiefer eingesprengt und wenig reich-
haltig vorkommen, ferner ockerige Brauneisensteine am
Hiigel nordlich von St. Wolfgang und bei Kainraths und
Schwefelkies fiihrende Quarzgange in dem krystallinischen
Schiefergestein waren von einiger Bedeutung.

Bei Ober-Edlitz findet man eine rothliche lehmige Erde
(vvahrscheinlichein Zersetzungsproductdes anstehenden Gneises),
die als Farbmaterial beniitzt werden konnte.

Um so bedeutender und vvertvoller dafur ist jenes
Material, welches uns dieses Gebiet fur Strassenschotter,
Trottoir- und Pflastersteine, Bau- und Werksteine liefert. Fiir
einzelne Bauten, in ersterLinie fiir Briicken, sind verschiedene
Granite von Gmiind und Maissau zur Benutzung gekommen;
aber auch andere Gesteine: Glimmerschiefer, Weisstein, Gabbro
u. s. w. sind nicht ohne technische Bedeutung.

Indem wir die wichtigsten Gesteinsarten der alpinen und
nicht alpinen Urgebirge Niederosterreichs mit in unsere Be-
trachtung einbezogen haben, erubrigtuns nur nochzu bemerken,
dass die vorgefuhrten Gesteine oft unmerklich in andere iiber-
gehen, weshalb dieselben nicht immer voneinander zu unter-
scheiden sind. Derlei Ubergange zeigen, dass es nicht nur in
der organischen Welt, sondern auch im Reiche der Gesteine
mitunter unmerkliche Ubergangsformen gibt. Hier wie dort
bindet sich die Natur nicht an die von den Menschen nach ihrem
Begriffsvermogen aufgestellten Formationen mit ihren ver-
wickelten Ober- und Unterabtheilungen. Und wie die Arten
und Spielarten der Pflanzen und Thiere im Laufe der Jahr-
tausende sich entwickelt haben, indem der vom Schopfer in
die Einzelwesen gepflanzte Lebenskeim sich mannigfaeh unter
dem Einflusse der verschiedenartigsten Factoren ausbildete:
so konnten abyssodynamische Wirkungen, wie Vulcanismus,
Gasausstromungen, Erdbeben, Dislocationen, Metamorphismus,
Vervritterung, bevvegtes Wasser u. s. w. auch die primitiven
Bildungen successive beeinflusst haben.
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Ortsregiste

A.

Absdorf 227.
Aggsbach 319.
Aichbugel 307.
Alberndorf 333.
Alland 145,233,274,287.
Allentsteig 314,315,324.
Altenberg 303.
Altenmarkt 140, 145,
233,241,261,271,277.

Altenreuth 329.
Alt-Kaja .328.
Alt-Lengbach 113, 115.
Annaberg 262, 287.
Arbesbach 169.
Ardagger 310.
Ardstadten 325,329,336.
Arsenal 175.
Aschbaeh 169.
Aspang 307, 308.
A tzgersdorf 176,184,193.
Autendorf 325.

B.

Baden 67,101, 104, 105,
197, 218.

Bernreuth nachst Hain-
feld 292.

Bernstein 307, 308.
Beygarten 328.
Biedermannsdorf 197.
Bierbaum 320.
Bisamberg 30, 44, 125,
137, 255.

Blomberg 306.

Blumau 325.
Bodingbach 292.

j Breitenbrunn 220.
Breiteneicli 24.
Breitensee 197.
Brend 330.
Brodersdorf 101, 108.
Bruck a. d. Leitha 209,
216.

Briihl 57, 58, 145, 261.
Brunn a. Gebiige 175,
190, 197, 220.

Brunn a. Steinfeld 108,
116, 192, 193, 220.

Brunn b. Pitten 309.
Buch 315.
Burg-Schleinitz 178.

C.

Centralfriedhof 161.

D.

j Deutsch-Altenburg 159,
221, 301.

Dobersberg 324.
Dobling 184.
Dornau 274.
Dornbach 73, 140, 177,

184.
j Dreieichen 327.
j Dreistetten 233, 291.
Drosendorf 320,325,328,
329, 333, 335..

Dross 326.

r.

Diirnkrut 42.
Diirnstein 332.

E.

Ebergassing 142.
Ebersdorf 320, 325.
Edlitz 330.
Eggenburg 24, 178, 220,

. 312, 327.
Eibelsberg 320.
Eibenstein 328.
Eisenstadt 306.
Eitenthal 320.
Els 335.
Elsarn 336.
Emmersdorf 325.
Engelsdorf 24.
Enzenfeld 184, 273.
Enzesfeld 233, 273.
Erlaa 175, 197.
Erlafsee 142.
Ernstbrunn 234.
Eschenau 273.
Etzmannsdorf 324.

F.

Fahrafeld 145, 282.
Falkenthal 303.
Feistritz 306.
Feldsberg 220.
Felixdorf 165.
Felling 314, 320, 328.
Fischau 108, 190, 191.
Frankenfels 292.

22 *
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Freihofberg 255.
Freischling 24, 312.
Frohsdorf 307.
Fugnitz 336.
Fiihlenbach 234.
Fullenberg 261, 287.
Fiinfhaus 176.

6.

Gaaden 145, 178, 219
227, 270, 282.

Gablitz 251.
Gainfarn 192, 193, 272,
273, 282.

Gaming 268, 282.
Gansbach 320, 333.
Ganshof 315, 336.
Gauderndorf 24, 178,
184, 312.

Georgenberg 320.
Geras 324.
Gerersdorf 24.
Gersthof 194.
Gfobl 311, 335.
Giesshiibel 274.
Gloggnitz 116, 299, 300,
301.

Gloriette 176.
Gmiind 318.
Goffritz 324.
Gossling 262, 292.
Gothveih 278, 320, 330.
Gotzendorf 161.
Grafenschlag 314, 324.
Grammatneusiedl 164.
Greifenstein 179, 180.
Gresten 273, 292.
Griesbach 320.
Grillenberg 113, 227,
303.

Grinzing 73, 98, 177,
194, 197.

Groisbach 243, 261.
Grossau 292.
Gross-Gleisenfeld 285.
Gross-Gopfritz 320.
Gross-Haselbach 315,
320.

Gross-Hoflein 306.
Gross-Pertenschlag 330.
Grub 25.
Grunbach 59, 64, 286,
291.

Griinberg 320.
Gumpoldskirehen 190,
192, 193, 218.

Guntramsdorf 197, 224.
Gurhof 332, 333.
Gutenbrunn 320.
Gutenstein 142.

Haidliof 180.
Hamburg 305, 307.
Hardegg 168, 314, 328,
330.

Harmanschlag 335.
i Hart 226.
Haselbach 324.
Hausbach 169.
Heiligenkreuz 219, 261,
271, 287.

1 Heiligenstadt 71, 112,
176, 184.

Heinrichsdorf 324.
Heinrichshof 325.
Heinrichsreuth 320.
Henndorf 169.
Hennersdorf 161.
Hernals 95, 176, 177,
184, 197.

Herzogenburg 203.
Hetzendorf 176.
Hietzing 176, 184.
Himberg 142, 161, 206.
Hinterholz 292.
Hintersdorf 155, 180.
Hirtenberg 234, 273.
Hochrotherd 257.
Hoflein 161, 251,'320.
Hohemvolkersdorf 308.
Hohe Wand 59, 62.
Hohe Warte 176.
Hollenstein 292.
Hollerberg 256.
Holles 142.
Horn 312, 325.
Hornstein 234, 271, 273.
Hundsheim 155, 193,
221, 301, 305.

Hutteldorf 249.

I.
Inzendorf 228.
Inzersdorf 175, 197.

J.

Jauling 64, 178, 227.
Jedenspeigen 42.
Johannesberg 243.
Johannstein 233.
Josefsberg 262, 287.

K

Kainraths 320, 328, 335,
338.

Kaiserbrunnberg 256.
Kaiserbrunnen 48, 49.
Kaisersteinbrucli 112,
216, 220.

Kaja 328.
Kahlenberg 30, 69, 265.
Kahlenbergerdorfell37,
254, 262.

Kalksburg 68, 192, 218,
274.

Kalteneckdorfel 309.
Kaltenleutgeben 57, 58,
273, 277.

Karlslust 328.
Karlstatten 320, 332,
333, 334.

Karlstein 324, 329.
Kierling 155.
Kirohberg a. Wagram

183.
Kirohberg a. lVechsel
305, 308, 309.

Kirchsehlag 306, 307.
Klamm 301, 303, 336.
Klaus 291.
Klausenleopoldsdorf

145, 256.
Klauspriel 325.
Kleinfeld 227.
Klein-Jetzelsdorf 312.
Klein-Mariazell 241,
287.

Klein-Meiselsdorf 312.
Klein-Neusiedl 161,206.
Klein-Perthholz 330.
Klein-PSchlarn 324,
325.

Klein-Wiliersdorf 168.
Klingenfurt 228, 305.
Klosterneuburg 44,131.
Kohlgrub 292.
Kolmitz 325.
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Konigsstetten 167, 179,
243, 291.

Kottau 312, 318, 320, !
338.

Kottes 324.
Krems 325, 330.
Kreuzenstein 243.
Kritzendorf 179, 180,
251.

Kroisbach 220.
Krug 324.
Krumau 330.
Krumbach 306, 307.
Krummnussbaum 324.

L.
Laa 175, 181.
Laab 145.
Laaberg 51, 197.
Lackenhof 284.
Lahn 169.
Lainz 176, 177, 249.
Landstrasse (Wien) 175.
Langau 325.
Langenlois 327,330,334. ;
Langenzersdorf 44, 206.
Lanzing 291.
Lassing 142.
Laxenburg 142, 161,
164.

Lebenbrunn 307.
Lehenrotte 262, 287.
Leiding 178, 228.
Lengenfeld 330.
Leobersdorf 116.
Leopoldsberg 255.
Leopoldsdorf 197.
Lichtenworth 228.
Liebnitz 324.
Liesing 176, 191.
Lilienfeld 277, 292.
Limberg 312.
Lindau 318, 338.
Lola 335.
Loibersdorf 24.
Loiwein 169, 315, 330.
Loosdorf 320.
Loretto 68, 220.
Luden 329,
Lunz 282, 292.

M.
Maibierbaum 180.
Maidrans 335.

Maierling 145.
Mailberg 24, 218.
Maissau 184, 315, 318.
Mannersdorf 67, 109.
Marbach 324.
Marchfeld 125.
Margarethen am Moos
164.

Mari a -Enzersdorf 67,
218.

Maria Schutz 303.
Mattersdorf 167.
Matzendorf 116.
Matzleinsdorf 67.
Matzles 320.
Mauer 101, 112, 176,
177, 220, 234, 274.

Mautern 319, 320, 325.
Mayersch (Mayers) 326,
330.

Meidling 101, 111.
Meiseldorf 24.
Melk 319, 325.
Merkersdorf 324, 325,
328.

Minselsdorf 325.
Mixnitz 328.
Modling 101, 109, 203,
217, 218, 270, 282.

Mollendorf 336.
Monichkirchen 306.
Moosbrunn 142, 162,
164, 206.

Muhldorf 336,
Miihlendorf 220.
Miinichreuth 320, 324.

N.

Neudorf 184, 218.
Neudorfel 178.
Neue Welt 59, 167.
Neufeld 224, 228.
Neuhausel 328.
Neuhof 320.
Neu-Lengbaoh 190.
Neunkirchen 160, 163,
165.

Neupolla 330, 333.
Neuwald 142.
Nexing 207.
STiederfellabrurm 25.
Nieder-Fladnitz 328.
Niederfucha 326.

Nieder-Kreuzstetten
181, 207.

Niederreuth 320, 329.
Niedersdorf 328, 329.
Nonnersdorf 326, 329,
335.

Nussdorf 73, 95, 98,
176, 177, 197, 217,
262.

O.

Ober-Edlitz 329, 336.
Oberiueha 315, 326.
Oberhoflein 325.
Oberndorf am Gebirge

1 110 .
Ober-Petersdorf 307.
Oberrohrbach 25.
Obersee bei Lunz 142.
Ober-Tirnau 335.
Ober-Wolbling 285.
Ofenau 142.
Offenbach 285.
Opponitz 242.
Ostrangberg 320.
Ottakring 176,177,184,
197.

Ottenschlag 334.
Otterberg 295, 299.

P.

Pandorf 333.
Payerbach 301.
Penzing 176.
Perchtoldsdorf 176,190,
191,193,217,218, 273.

Persenbeug 320, 325,
335.

Pertenschlag 330.
Piesting 59, 145.
Pitten 64,145, 167, 282,
284, 306, 308, 309.

Pochlarn 311.
Polia 329, 336.
Pottenstein 234.
Potzleinsdorf 73, 177,
184, 192.

Preinreichs 335.
Preinsfeld 261, 287.
Pressbaum 43.
Prutzendorf 325.
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Puchberg 48, 261.
Puchers 335.
Purkersdorf 140, 253.
Pyrawart 101, 110.

R

Raabs 329, 336.
Rabesreuth 335.
Radel 320.
Raffings 24, 1T8, 312,
327, 318.

Ramsau 233, 234, 261,
287.

Ranzenbach 291.
Rastbach 330, 333, 336.
Rauhenstein bei Baden
273.

Redelschlag 307.
Reiohenau 261,287,302.
Reinprechtspolla 24,
178, 312.

Reisenmarkt 287.
Reiter 261.
Reith 330.
Reizenbaeh 291.
Riedersdorf 335.
Ritterkamp 330.
Rodaun 191, 192, 218.
Rchrbach 190,191, 273,
277.

Rosalienkapelle 308.
Rust am Neusiedlersee
216.

S.

Sabatenreuth 324.
St. Andra 179, 180.
St. Anton 269.
St. Georg am Reuth
282.

St. Georgen 335.
St. Johann 308.
St. Leonhard 324.
St. Lorenz bei Neun-
kirchen 286.

St. Margarethen 220.
St. Martin bei Weitra
315.

St. Pdlten 203, 319,320,
325.

St. Veit bei Wien 234,
253, 268.

St. IVolfgang 309, 338.
Sandel 335.
Sauerbrunn 101.
Schauerleiten 64, 178,
228.

Scheib 320.
Scheibbs 140.
Scheiteldorf 321, 330.
Seheilenhof 175, 197.
Schendlegg 303.
Schiltern 309, 330.
Schleinz 285.
Sehmelz 51, 176, 184.
Schonbiihel 333.
Schottwien 261, 300,
301.

Schrambaeh 292.
Schrems 141.
Schwadorf 161.
Sehwallenbach 320.
Schwarzenbach 306,
307.

Sclrvvechat 161.
Sebenstein 309..
Semmering 284, 295,
308.

Senftenberg 315, 330.
Siegenfeld 219.
Siegesdorf 181.
Sieghardts 320, 325,
330.

Sievering 73, 177, 194.
Sirningthal 48.
Sittendorl 233, 474.
Solenau 161.
Sommerein 112.
Sonndorf 312.
Soos 184, 220.
Sparbach 287.
Speising 73, 177, 184.
Spitz 429, 330.
Spreitzen 309.
Stammersdorf 44.
Starzing 181, 243, 291.
Stein a. d. Donau 310.
Steineek 324.
Steinfeld 136.
Steining 328.
Stillfried 159.
Stinkenbrunn 181.
Stixenstein 48, 49.
Stixneusiedl 206.
Stockerau 168, 179,
183.

Stoekern 318, 327.

Stoilberg 232.
Stotzing 220.
Sulz 274.

T.

Thallern a. d. Donau
197, 325.

Thallern b. Gumpolds-
kirchen 208.

Theben 305.
Theresienfeld 165.
Thumritz 329, 336.
Tiefenfucha 320, 325.
Tirnau 328.
Trabersdorf 320, 329,
335.

Traiskirchen 161.
Trattenbach 295, 299.
Traunstein 169.
Trautmannsdorf 164.
Triesting 145.
Tulbing 243, 291.
Turkenschanzel76,184,
186.

Turnitz 262, 273, 287.

U.

Ulrichsschlag 169.
Ungerbach 309.
Unterranna 336.
Unterrohrbach 167.
Unter-Tirnau 336.
Unterwaltersdorf 142.
Unter-Wolbling 227.

V.

Vierliausen 332, 333.
Vosendorf 197.
Voslau 101, 103, 107,
197.

W.

IVagram 33.
Wahring 176.
Waidhofen 181,314,324.
IVaidmannsfeld 261.
Walpersbaeh 305.
lVanzenau 333.
Weidling 44, 140.
Weikendorf 136.
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Weikertssclilag320,329.
Weinern 325-
Weinpolts 329, 330.
SVeissenbach 234, 271,
277, 287.

Weitersfeld 324.
Wieden (Wien) 175.
Wien 67, 121, 182.
IVienerberg 51.
Wiener-Neustadt 115,
142, 161, 163, 165.

Wiesen 167, 184.
Wiesmat 306, 307.
Wildberg 113.

Wilhelinsburg 181.
Willendorl 48.
Winzendorf 101, 142.
Wirnings 324.
W61bling 320, 334.
Wolfpassing 179.
Wolfsthal 155, 216, 219,
305.

Wolkersdorf 305.
W611ersdorf 116, 160,

190, 197, 218, 220.
Wolmersdor£ 336.
Wurflach 48, 170, 271,
274.

\Vunnbach 324, 325.
Wursclmeigen 315.

Z.
Zillingdorf 142, 228.
Zillingthal 228.
Zistersdort 218.
Zobing 303.
Zogelsdorf218,220,312.
Zweiersdorf 286.
Zvvettel 320, 328.

Druckfehler-Berichtigungen:

Zeile von oben soli helssen: Fig. 6.
unten „ „ bilduagen.
.. zeigt.

, wieder.
, in Verbindung
, Ziegel.
, standen.
, in eckigen.

281, soli in der Tabelle heissen: kohlensaure Magnesia
291, 1. Zeile von oben soli lieissen: Trias.
320, 14. „ „ „ „ „ Granatfiibrende.
332, 7. „ „ „ „ „ Strich.

Seite 33, 11
64, 11.
64, 12.
113, 21.
134, 1.
159,2.u.7.
2'4, 23.
2i9, 18.

oben

unten .
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