
POŠTNINA PLAČANA V GOTOVINI.

PRIRODOSLOVNE  
RAZPRAVE

KNJIGA 2

(STR.  61-124,  17 SLIK, TABLA VII, 1 ZEMLJEVID)

IZDA JA  IN ZALAGA  
PRIRODOSLOVNA SEKCIJA MUZEJSKEGA DRUŠTVA  

ZA SLOVENIJO  
UREDIL DR. PAVEL GROŠELJ

LJUBLJANA 1933

TISKALI J. BLASNIKA NASL.,  UNIVERZITETNA TISKARNA  
LITOGRAFIJA IN KART ONAŽA D. D. 

ODGOVOREN L. MIKUŠ



Obvestilo vsem članom.

Prirodoznanstvena sekcija izda letos še en zvezek P R I R O 
D O S L O V N I H  RAZPRAV.  Razun tega pa začne v kratkem iz
hajati poljuden prirodoznanstveni mesečnik P ROTEU S .

Naročnina na PRI R. 'RAZPRAVE je 30 Din letno, naročnina 
na P R O T E U S  (10 številk) 50 Din. Člani društva, ki plačujejo 
30 Din članarine letno, prejemajo PRIR.  RAZPRAVE.

Če pa kdo izmed članov šeli prejemati poljudni | f  v  ■
list P R O T E U S  mesto Z N A N S T V E N I H  V3ZI10!
P R I R O D O S L O V N I H  R A Z P R A V ,  naj to šte
vilko P R I R.  R A Z P R A V  vrne in plača mesto 
30 Din s priloženo položnico 50 Din naročnine na 
P R O T E U S .

Vendar prosimo vse člane, naj ostanejo zvesti tudi znanstve
nemu glasilu. Listu P R O T E U S  pa naj pomagajo z naročnino, — v 
ta namen prilagamo položnico —, s propagando in s sotrudništvom. 
Znanstvenemu delu namenjenih sredstev ne smemo okrniti. Zato 
prosimo prijatelje poljudnega lista, da naročnino vplačajo po mož
nosti že vnaprej.
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Zur Stratigraphie und Tektonik der Tertiar- 
mulden bei Kamnik (Stein) in Krain

von

W a  11 e r  K i i h n e l ,  Leipzig.

Einleitung und Topographie.

Die Anregung zu der vorliegenden Arbeit verdanke ich H errn  Ge- 
he im ra t Prof. Dr. F. K o s s m a t , der m ir auch in iiberaus freundlioher 
W eise seine Tagdbiicher und Aufsam m lungen iiber das Gebiet zur Be- 
nutzung uberliefl.

Das untersuchte Gebiet liegt im  Fallengebirgssystem  an der Save O 
von K ranj (K rainburg). (B latt L jub ljana, Laibacli, Zone 21, Kolonne XI. 
Sektion NO. Stein). Das „Savefaltensyslem “ \vird im N von den Steiner 
Alpen und der M enina P lanina, im NW  und  W  von der K rainburg-R ad- 
m annsdorfer Ebene, die sich bis nach L ju b ljan a  (Laibach) ersitreckt, 
begienzt, \vahrend die Siidgrenze et\va m it dem N ordrand des U nter- 
k ra iner K arstes isiidlich der Save zusam m enfallt. Nach O zu lauft das 
Faltensystem  in die „Pannonische E bene“ aus.

Die T ertiarm ulden  liegen in O—W  streichenden Svnklinalen. Die 
nordliche Mulde zieht in einem langen, schm alen Zuge von M otnik- 
Šm artno (M ottnig-St. M artin) nach K am nik (Stein) und  ervveitert sich 
h ier zu dem isogenannten ,,Hugelland von Tunjice (Theinitz)*, dessen 
Lage im S durch den Orl Križ (Kreuz), im W  durch Zalog (Salog), im  
N durch šen lu ršk a  gora (St. U lrichsberg) und im O durch K am nik 
(Stein) gekennzeichnet ist.

Die Mulde selbst lallt sich als solche im Gelande erkennen. Es ist 
ein bugeliges Gebiet, dessen Hohen geninger siind, als die der um geben- 
den triadischen Gesteine. Im  allgem einen weisen die Hiigel auf dem  
Nordfliigel grollere Hohen auf, als im Siidteil. Die M uldenachse senkt 
sich nach VVesten. Die Hohendifferenz zwischen dem dstlichen und dem  
westliohen A bschnitt der Mulde betragt annahernd  200 m. Die E n t- 
vvasserung erfolgl daher auch durch einen OW  flieBenden Bach Nev
ljica (Neul). Die H auptenl\vasserung besorgt jedoch die von N nach S 
fliellende Kanm iška Bistrica, die durch ihren Lauf die Steiner Svnkli- 
nale in das Nevljicagebiet und das Hiigelland von Tunjice teilt.

Die sudliche T ertiarm ulde slellt dagegen die Fortsetzung der T rifa il- 
Sagorer Tertiarzone (vgl. geol. Karte (Celje-Radeče) C illi-Ratschach v. 
Teller) dar. Die Mulde kann nach dem in ih r liegenden Orte Moravče 
(M orautsch) benannt werden.
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Historischer (Jberblick.

Den altesten Nachweis in der L itera tu r uber Vorkommen von T er- 
tia r bei Kam nik finden \vir in „H aidingers Berichten iiber die M itthei- 
lungen von F reunden der N a t u r \v i s s en s eh a f t en in W ien“ 1847, au f Seite 
109, in der H a u s e r einen Bericht iiber eine Miitteiiung F  r  e y e r  s ain 
H  a i d i n  g e r gab. F  r  e y e r  kom ite in den sandigen Schichten auf den 
H alden cines alten Braunkohlenschurfes bei Nevlje (Neul) einige 
Foram iniferen bestimmen. (Biloculina, Bulim ina, QuinqueIoculina).

1850 beschrieb W a t z e l  Pflanzenreste aus K am nik im  vierten 
Band von H aidinger’s Berichten auf Seite 175.

Im  selben Jah re  veroffentlichte A. v. M o r  1 o t im Jahrbuch  der k. k. 
geol. R eichsanstalt in dem Aufsatz: „tiber die geologischen V erhaltnisse 
von O berkrain“ auf Seite 399 eine Liste der aus einem  Sandsteinbruch 
stam m enden Pflamzenreste, die von U n g e r  bestim m t worden w aren.

Die erste genaue Beschreibung m it Profilen verdanken w ir M. v L i - 
p o l  d (Liipold, 1856). E r berichtete sovvohl von dem  Tertiarvorkom m en 
bei K am nik als auch von der Mulde von Moravče. Die Ablagerungen 
stellte er auf G rund von Fossilbestim m ungen bereits ins Neogen, ohne 
jedoch eine ausfiihriiebere Gliederung zu geben. In einem  NW -SO Profil 
durch  das Hiigelland von Tunjice sind die Tertiarschichten zu einem  
Sattel aufgewolbt gezeichnet. Die m uldenfonmige Gesam tanlage \var ihrn 
aber schon bekannt. In einem  NS Profil vveiter ostlich brachte er sie 
zum  Ausdruck. W eiterhin  berichtete er iiber Ausbisse von unbauw ur- 
digen Kohlenflozen in der Umgebung von Kamnik.

1873 erschien die geologische U bersichtskarte der osterreichischen 
M onarchie, Blalt 4, ostliche A lpenlandcr m it E rlauterung. Der B earbeiter 
F ranz  v. H a u e r  schied auf dem im MaBtabe 1 :576.00 gezeichneten 
Blatte, dem Stande der dam aligen K enntnis entsprechend, n u r m arine 
Neogenschichten aus.

E rst Th. F u c h s  nahm  eine U ntergliederung vor. In dem Aufsatz 
„Die T ertiarablagerungen von Stein in K rain“ (Fuchs, 1875) glaubte er, 
das T ertia r auf Grund von ihm  durchgefiihrter Fossilbestim m ungen in 
z\vei groBe Schichtkom plexe einteilen zu konnen. I. Sotzkaschichten, in 
denen er Siifhvasserconchvlien und B lattabdrucke ervvahnt, ohne jedoch 
die Bestim m ungen zu veroffentlichen. II. Ablagerungen im Alter der 
m arinen  Schichten des W iener Beckems, von denen er ebenso w ie von 
den Sotzkaschichten eim Schichtprofil gab.

F u c h s  folgerte dann auf Grund seiner Bestim m ungen und des 
Schichtprofils: „a) daB sich in der Umgebung von Kam nik die Sotzka
schichten, sowie die 1. und die 2. M editerranstufe als voneinander ge- 
trennte Ablagerungen unterscheiden lassen; b) daB die H ornerschichten 
(1. Med. Stufe) sich viel inniger an die 2. Med. Stufe, als an die Sotzka
schichten anschliefien."

Diese Gliederung erregte 1881 den W iderspruch V. H i i b e r ’s (H il- 
ber, 1881). Aus seinem  Aufsatz ist zu entnehm en, daB ein sicherer Beweis 
fii-r das Vorhandensein der Sotzkaschichten bei K am nik sich n icht geben 
laBt. In der gleichen Notiz veroffentlichte H i i b e r  eine von ihm  be-
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stim m te F auna, die den ersten Be\veis fiir das V ortom m en von S arin at 
gab.

1882 verteidigte sich Fuchs (Fuchs, 1882). 1883 erfolgte cine Er\vi- 
derung H i 1 b e r ’ s. V or allen Dingen ging der Streiit um  die Stellung der
1. und 2. Med. Stufe. Es ist unnotig, diese Fragen nochm als aufzurollen, 
da sie gegenwartig so\veit geklart sind, dali diese Stufen Burdigal, Hel- 
vet und Torton umfassen.

T e l l  e r  (1884) befalite sich eingehender m it der S tratigraphie und 
Tektonik des Steiner T ertiars, \vestlich der K am niška B istrica (Feistritz), 
im sogenannten „Tiheinitzer Hugelland". In einem  Reisebericht gab er 
(Teller, 1884) eine igut beobachtete D arstellung der tektonischen und 
slratigraphiischen V erhaltnisse. E r erkannte, daB das gesamte T ertia r b is 
einschlieBlich Sarinat in die alpine F aitung  m it einlbegriffen worden ist. 
W eiterhin wies er auf die nahen  Analogien in dem  von B i 11 n e r ein- 
gehend bearbeiteten T ertiargebiet von T rbovlje-Z agorje (T rifail-Sagor) 
hin. E inen Beweis fiir d ie von F u c h s aufgestellten Sotzkaschichten 
konnte er im  Gebiet von K am nik (Stein) ebensowenig wie H i 1 b e r  
finden. Den Nachvveis konnte aucli in der folgenden Zeit keiner der 
B earbeiter brimgen.

T e l l e r  w ar es, der die S tratig raphie, \vie sie in nachfolgender 
Arbeit geboten \vird, in festen Umrissen vorzeichnete.

In den E rlau terungen  zu den geologisohen Karten, I. der ostlichen 
A uslaufer der Karnischen und Julischen Alpen (1896) und II. des Ge- 
bietes von E isenkappel-K anker (1898) gab er eine kurze Beschreibung 
der „m arinen Schichten von Stein in K rain“ so\veit sie auf diese K arten- 
b latter hineinragen.

1905 \vies K o s s m a t  in seiner Schrift: ..Die tektonische Stellung 
der Laibacher Ebene“ auf das Geliiet hin.

1908 brachte S e i d l  in seinem  H eim atbuch: ..Kamniške ali Sa
vinjske Alpe II, L jub ljana" Profile und Beschreibungen, die er zum eist 
aus der alteren L itera tu r und eigenen E rfahrungen  zusam m engestellt 
hatte.

1932 erschien eine Arbeit von R a k o v e c  „Zur M iozanfauna der 
Steiner Voralpen".

Eine nahere, eingehendere, durch Fossilien belegte S tratig raphie 
uber dieses Gebiet ist jedoch bis auf den heuligen Tag nirgends ver- 
offentlich \vorden.

Durch das Entgegenkomm en von H errn Geheim rat K o s s m a t \var 
es m ir m oglich, das von ihm  anlaBlich d e r K artierung des Blattes L ju b 
ljan a  (L aibach) gesammelte Gesteins- und Fossilm aterial, sowie Auf- 
sam m lungen von T e l 1 e r  in vorliogender Ariieit zu veivvenden. E rganzt 
w urde es durch die von m ir im S o m  m e r  1931 im Gelande gem achten 
Aufsammlungen.

Stratigraphische Obersicht.
Ich lialte es fur angebracht, einen kurzen Cberblick zu geben. Z u- 

nachst iiber die vortertiaren  Schichten, die das Tertiargebiet um rahm en. 
Um diese Beschreibung zu ermoglichen, stellte m ir H err G eheim rat

5«
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K o s  s m  a t  in uberaus freundlicher W eise seinc Tagebiicher zur Ver- 
fugung. F erner habe ich m ir durch  Begchungen einen U berblick ver- 
schafft.

Oberkarbon.
Als altestes Schichtglied tr itt O berkarbon auf, das sich aus m eist 

grausch\varzen, dunnblattrigan Tonschiefem , glim m erreichen Sandstei- 
nen und Q uarzkonglom eraten zusainniensetzt. Auf Sektion Kam nik 
(Stein) erstreckt sich das Karbon O von Schlofi Volčji potok (W olfs- 
biichel) in  eirieni breiten Streifen iiber K rašn ja (K raxen), Blagovica 
(Glogo\vitz) nach T ro jane auf dem N achbarblatte Celje (Cilli).

E in  zvveiter grofler Karbonzug zieht jenseits der Morautischer Mulde 
in dem siidlichen A ntiklinalzug der Savefalten von L jub ljana  (Laibach) 
nach Osten iiber L itija  (L itta i) nach Kozje (Drachenburg).

In der Nahe von L jub ljana (Laibach) \vurden Pflanzenreste (Cala- 
m iten) (Kossmat, 1904) entdeckt, die ebenso wie die bei L itija  (L ittai) ge- 
fundene Sigillaria auf oberkarbonisches Alter hin\veisen (Kossmat, 1913).

Perm.
Das Perm  w ird  von Schichten aus roten und bunten  Sandsteinen 

gebildet, denen zuan Teil Schiefer und Konglomerate eingelagert sind. 
In der L itera tu r sind sie als „Grodener Sandstein“ oder „V errucano“ 
bekannt. Das P erm  kom m t iiromer in innigem  Verband m it dem Karbon 
vor, liegt aber diskordant auf ihm. Inn W estteil der T rojan a A ntiklinale 
b ildet es d en Veliki vrh (638 m ) und n im m t dort eine F lache von ca. 
6 km 2 ein. Nach Osten zu begleitet es auf der Nordseite die K arbon- 
aufw61bung in einem  schm alen Zuge. Im  Siiden dagegen sind n u r h ier 
und da kleine Fetzchen beobachtet worden, so bei Sv. Mohor (St. Her- 
m agor) und siidlich von Zgornje Loke (Ober Loke).

Das obere Perm  (Bellerophonkalike) fehlt anscheinend.

Trias.
S k y t i s c h e  S t u f e .

l)ie T rias beginnt m it den „W  e r f e n e r  S c h i c h t e n “, die an 
scheinend auf dem  Grodener Sandstein transgredieren, da der von 
K o s s m a t  auf dean N achbarblatte Škof ja Loka (Bischoflack) nachge,- 
vviesene Bellerophonkalk h ier nicht auftritt. S iebestehen aus braunlichen, 
tvpisch glim nierigen Schiefern, die zum  Teil kalkig sind und dann m ehr 
eine graue Farbe annehm en. Eine D reiteilung der W erfener Schichten, 
\vie sie K o s s m a t  (1910) auf Blatt Škofja Loka (Bischoflack) vorge- 
nom m en bat, lafit sich aul' Sektion Kam nik (Stein) n ich t streng du rch - 
fuhren. Sie sind n u r im Nordtcil des T ro janer Aufbruchs sichtbar und 
fehlen im Siiden. Auf Blatt Celje (Cilli) begleiten sie die Aufw61bung 
auf beiden Seiten in schm alen Ziigen.

D urch B i t t n e r  (1884), der Bes Lini mu n gen von Fossilien aus der 
Nahe von Trbovlje (T rifail) vornahm , w urde das Alter dieser Schicht- 
abteilung einw andfrei festgestelll.
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A n i s i s c h e  S t u f e .
Im norm alen Schichtverband folgt dann der „M u s c h  e l  k a 1 k". 

Dieser setzt sich zum  Teil aus Kalk zusam m en, den Bil lin er (1884) durch 
Fossilien belegt, den „G uttensteiner“ Kalken der Nordalipen gleichstellen 
konnte. In diesen Kalken fiinden sich schiefrige E inlagerungen. Siidlich 
von Paloviče (Palo\vitsch) tritt K alkschiefer auf, der cine braunldche 
V erw itterung zeigt. (iN a t i  c e l  l a  costata konnte darin  gefunden 
\verdee).

Die H auptm asse des M uschelkalkes ist jedoch durch einen grauen, 
sp liltrigen Dolomit (M endoladolom it) vertreten. Der Dolomit kann  
geschichlet, oder aber auch m assig gebankt vorkom m en. Zuweilen tritt 
im  oberen M uschelkalk cine hornsteinreiche Fazies auf. K o s  s m a t be- 
zeichnete sie auf Sektion K am nik (S tein) als P lattenkalke. Es si n d dies 
plattige, igraue, hornsteinfuhrende Kalke, die m it schiefrigen E in lage
rungen wechseln.

Der M uschelkalk um saum t ziem lich gleichmalSig die N ord- und 
S iidrander der beiden Antiki in alen, auch dort wo W erfener Schichten 
u nd  Grodener Sandsteine tektonisch unterdruckt sind.

L a d i n i s c h e S t u f e .

Die ladinische Stufe setzt sich aus den „P s e u d o g a i 11 h a 1 e r 
Schiefern" und Kalk zusam m en. Dazu kom m t noch der Porphvr, der 
nordlich der Savefalten und \vestlich der M enina P lan ina  im  Č rnaauf- 
bruch  beobachtet \vurde.

Die „Pseudogailthaler Schichten" w erden gehildet von gram vacken- 
ahnlichen Sandsteinen und dunklen, zum Teil dunnhlattrigen  Tonschie- 
fern m it eimgelagerten, |)la11igen Kalken. Ih r  Aussenhen erinnert oft an 
palaezoische Gesteine. T e l l  e r  bezeichnete d ah er diese Schichten auf 
B latt Celje (Cilli) auch als ..Schiefer und Grainvacken von palaozoischen 
H ahitus im H angenden des M uschelkalkes".

Bei Zg. Paloviče (O ber Palo\vitsch) bestehen die Z\vischenlagen aus 
Sandsteinen, die durch U m schw em m ung aus palaozoischen Gesteinen 
en tstanden  sind und oft polyedrisch zerfallen. Auf P la tišn ik  und Hohe 
627 \var der Sandstein \veil3 gesprenikelt und m it abgerissenen Schiefer- 
brocken durchsetzt. D r  e g e r (1920) beschreibt sie, in seinem  \veiter 
ostlich gelegenden Arbeitsgebiet, \vie folgt: „Es sind  aschgraue, bis- 
\veilen etvvas rotliche, m it zarten  serizitischen H autchen durchselzte, 
fein geschichtete, phjdlitische Tonschiefer."

Die A ltersfrage \var lange strittig, bis es T e  II e r  (1889) gelang, in 
der Nahe von Celje (Cilli) Fossilien zu finden, durch deren Bestinmm ng 
(Daonella Lom m eli) das ladinische Alter ein\vandfrei festgestellt \ver- 
den konnte.

Im  T ro jane A ufbruch O von K am nik (S tein) koamle K o s s m a t 
luffogene, griinliche Lagen und bei V ran ja  Peč (R abensberg) ein kleines 
Vorkom m en von Felsitporphvr in diesen Schichten eingelagert finden 
(Kossmat, 1913).
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O von Podgorje (Podgier) ziehen die „Pseudogailthaler Sc hi eliten" 
uber den Dolgi hrib , P latišnik, Paloviče (Palow itsch) nach V ranja peč 
(Rabensberg), dort sehr schm al, und traten bei Vaseno an das Nevljica- 
tal heran umd begleiten auf beiden Seiten die Tertiarm ulde. Weiiter im 
Ost en bei Girkuše findan sie sioh n u r  nordlich des T ertiars.

I11 der M orautscher Mulde selbst kom m en die „Pseudogailthaler 
Schichten" m it dem T ertia r n ich t in Beriihrung. Sie straichen als langer, 
schm aler Streifen W —O und bilden die Grenze des M uschelkalkes gegen 
den W ettersteinkalk.

Im  H angenden gehen die „Pseudogailtlialer Schichten“ durch Kalk- 
aufnahm e allm ahlich in den W e 11 e r  s t e i n k a 1 k  uber. N ur auf Blati 
Rogatec (Rohitsch) entwiokelt sich der W etterstoinkalk direkt aus dem 
Muschelkalk, der sich von diesem n u r durch einen geringeren Tongehalt 
unterscheidet (Dreger, 1920).

Der W ettersteinkalk ist ein lichter Kalk, der im  allgem einen m assig 
auftritt. In  der Nevljicasclilucht konnten Korallen und Diploporen be- 
obachtet werden. U nterhalb des črnaaufbruches w ird er izum Teil durch 
einen kornigen Dolomit vertreten. Auf Sektion Kam nik (Stein) ist sein 
Vorkom m en auf den Nordwestteil der T ro jane Antildinale beschrankt.

Die M orautscher Mulde um randet er in ihrem  W est- und Sudteil. 
Auf Blati Celje (Cilli) zieht er im Norden der L ittaier Antiklinale 
entlang.

Die „ R a ib le r  S c h ic h te n "  sin d die V ertreter der k a r n i s c h e n  
Stufe. Auf Sektion K am nik (Stein) sind sie nur in der Menina P lan ina 
als dunkle, schiefrige E inlagerungen olvne Fossil-ien beobachtet worden. 
In  den Savefalten sind sie lediglich auf ein kleines Vorkommen nordlich 
von St. Lanibert (St. Lam precht) beschrankt. Ich sehe m ich auOer Stande, 
eine Beschreibung dieser Schichten zu geben, da ich sie selbst nicht 
beobachtet habe.

Die Beschreibung, die T e l l e r  in den E rlau terungen  zu Blatt E isen- 
kappel-K anker von diesen Schichten gibt, betrifft nu r die Vorkommnisse 
in den Steiner Alpen.

Der D a c h s t e i n k a 1 k ist im Gebiet der Savefalten von dem 
W ettersteinkalk schwer zu trennen. Es handelt sich vornehm lich um  
helle, z. T. dolom itische Kalke, die sich durch das Vorkomimen von 
Megalodonten auszeichnen. D r e g e r  (1920) fand N e o m e g a 1 o d o n 
triqueter W ulfen spec. „Das Gestein ist im  igroOen und ganzen gut ge- 
schichtet, und meistens durch viele Klufte und Briiche diirchselzl, was 
besonders bei dem eigenartigen Dolomit zur Geltung koinnit."

J u r a  bis u 1 11 e r e K r  e i d e fehlt.

Obere Kreide.

Von o b e r e r  K r e i d e  ist nur ein einziges Vorkommen bekannt. 
In der Niihe von Domžale konnte K o s s m a t  transgredierende Ru- 
distenbreccie auf M uschelkalk beobachten (Kossmat, 1913).



Zur Stratigraphie und Tektonik der Tertiarmulden. 67

Tertiiir.
Bei der Besprechung des Tentiars werde ich hauptsachlich die S tra- 

tig raphie der auf Blatt L jub ljana  (Laibach) (Sektion Kam nik [Stein]) 
gelegenen Mulden geben. F iir die Aufstellung der lerliaren Schichtfolge 
\var neben T e l  l e  r ,  vor allen Dingen B i t t n e r  m it seiner Arbeit: 
„Die T ertiarablagerungen von T rifail und Sagor“ (1884) richtunggebend.

Zunachst n u r eine kurze Charakterisitik der in F rage kom m enden 
Schichten.

O b e r o l i g o z a n .
l)as T ertia r in den Savefalten beginnt auf Blatt Celje - Radeče 

(Cilli - Ratschach) mi L den S o t z k  a s c h i c h  t  e n , die oberoligozanes 
Alter besitzen. Auf B latt L jub ljana  (L aibach) sind sie n u r  in  der Um- 
gebung von Medvode (Z\vischen\vassern) anzulreffen (Kossmat, 1905). 
Es handelit sich zurn Teil um  Konglomerate und zum  Teil um  tonige 
Mergel, die durch das Vorkommen von C v r  e n  a sem istriata Desh., 
M e 1 a n o p  s i s H antkeni Hoffm. und P o l a m i  d e s  m argaritaceus 
B ronn gekennzeichnet sind, sowie um  eincn hanten, splittrigen Mergel- 
kalk, in dem sich B lattabdrucke fanden. (Kossmat, 1905).

B i t t n e r  \vies im T rifa iler Becken die Sotzkaschichten nach. E r 
konnte dort eine vierfache U ntergliederung dieser Schichtabteilung vor- 
nehm en. Im  ubrigen m ochte ich nu r auf die oben zitierte Arbeit 
hinw eisen.

AuBerdem schied Teller in der Nabe von Motnik (Mottnig) (B latt 
Celje [Cilli]) Sotzkaschichten aus.

In der Steiner und der M orautscher T ertiarsynklinale w aren die 
Sotzkaschichten bercits entfernt, bevor das m arine Miozan zur Abla- 
gerung gelangte.

Als tiefstes Schichtglied des Miozans wurde in der Steiner Mulde 
bei Briše und in der M orautscher Mulde bei Soteska A quitan eim vand- 
frei nachgevviesen.

A q u i t a n.
Das A q u i t a n  von Soteska \vurde durch eine, aus einem  B ohr- 

loch stamanende, F au n a  (vgl. Seite 72) nachgewiesen. Die Fossilien 
w aren in m ergelige Tome eingebettet. An der Oberflaohe selbst konnte 
das A quitan in dieser Ausbildung nirgends gefunden werden.

Bei dem  von F. K o s s m a t  entdeckten Vorkommen von Briše in 
der T ertiarm ulde, O von Kam nik (Stein), handelt es sich um  einen 
festen Lepidocvclinen- und N ulliporenkalk (L ithotham nien). Nach den 
Bestimmungen, die Dr. S c h u b e r t  (1908) an  dem M aterial von 
Kossm at vornahm , fand er kleine Foram iniferen und L ithotham nien, 
kleine N um m uliten und zahlreiche Lepidocyclinen. Diese F au n a  weist, 
wie schon Schubert schrieb, einw andfrei das aquitanische Alter nach. 
(Vgl. Kossmat, 1924.)

Auf Sektion K am nik (Stein) liaben w ir also zwei Fazies des 
Aquitans.

K onkordant folgt dann der sogenannte „G r ii n s a n d von G o u c e“.
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In der M orautscher Mulde ist diese Abteilung durcli feimsle, vveifie, 
kalkfreie Sande ain den F lugeln der Mulde vertreten. N ach der M ulden- 
m itte zu \verden diese Sande grober und zeigen Verunreinigungen. Die 
F arbe \vird grau, zuvveilen auch rostbraun. Z um  Teil verfestigen sich 
die Sande zu Sandstein. An einer Slelle komite ich ein unserem  nord- 
vvestsachsischon, eozanen Knollenstein ahnliches Gestein beobachten. E s 
schalten sich damn auch graue Tegel zvvischen die Sande.

Inmerhalb des M orautscher Beckens konnte der zweite V ertreter 
dieser Stufe, der untere Leithakalk, den B i tit n  e r  im  Tnifailer T ertia r- 
becken ausschied, ortlich vertreten seiin, doch ist die A ltersfrage 
noch offen.

Die F auna in diesen Schichten ist m ehr als sparlich zu bezeichnen, 
und die wenigen Fossilien sind unbestim m bar. Bei Podgorica konnte 
ich cine A usternbank sichten.

Die Ausbildung des „G r  u n s a n  d e s"1 in der Steiner Svnklinale 
ist m annigfaltiger.

Im  allgem einen lafit sich eine Zweiteilung der Gesteine h ier gut 
durchfuhren. Diese Teilung ist faziiell bedingt; denn beide Abteilungen 
kdnnen sich auch gegenseitig vertreten.

Die e r s t e Abteilung w ird  gebildet von grauen, grobkom igen, k a l- 
kigen, wohl auch grauglim m erigen Sanden, in die Tegelbankchen ein- 
gelagert sind. Im  H angenden und Liegenden des Tegels sind oft 1 dm 
starke Lagen von Quarzgerollen (2—3 cbcm) zu finden. Durcli kalkige 
B indem ittel verfestigte Sande ergeben ein brockeliges Gestein. Bisweilen 
kann eine regelrechte W echsellagerung eintreten.

Das z w e i t e  Glied dieses G runsandes bildet ein N ulliporenkalk, 
der aller W ahrscheinlichikeit nach dem „unteren L eithakalk“ B i t t n e r s  
entspricht.

Der nachst jiingere stratig raphische Horizont w ird durch die 
„T u f f e r e r  M e r  g e 1“ gebildet. Diese sind so\vohl in der M orautscher 
Mulde, als auch in der Steiner Synklinale durcli zwei besonders cha- 
rakteristische Gesteinsbildungen gekennzeichnet.

Die eine Art des Gesteins babe ich im Gelande als „S t. A n n a - 
G e s t e i n "  (Die K irche Sv. Ana [St. Anna], in der Nahe von Tunjice 
[Theinitz], iliegt auf eineni Hiigel, der sich aus diesem Gestein aufbaut), 
\vahrend ich der anderen Art den Namen „L e d a m e r  g e 1“ geben 
mochte.

In dem M orautscher Gebiet fanden sich lediglich in den Ledam er- 
gcln Fossilien. E ine genaue Bestim m ung liell jedoch der E rhaltungs- 
zustand nicht zu.

Bei dem S t. A n n  a - G e s t e i n handelt es sich um einen hellen, 
zmveilen gelben, glim m erigen, festen, leicht behaubaren Kalksandstein, 
der eine gut bestim m bare F auna lieferte.

1 Der Name „Griinsand“ wurde von Bittner ubernommen und ist haupt- 
sachlieh als eine strat. Bezeichng. zu vverlen. Der Grunsand \vird aller \Yahr- 
scheinlichkeit nach ein burdigalisches Aller haben.
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Der L e d a m c r g e l  w urde friiher in Zem entonergelbruohen ab - 
gebaut und veranbeilet. E r ist ein grauer, kalkiger, fester, oft sandiger 
Mergcl, der ei.no artenam ie , aber ind i v id uen r ei c h e F au n a  in sich birgt. 
K leine 3—4 cm m achtige K ohlenschniirchen durchziehen h ier und da 
das Gestein.

Neben diesen eben beschriebenen H auptgesteinsvertretern  der 
„ T u f f e r e r  M e r g e l “, sind noch feine, grauglim m enige Sandschie- 
fer, inilde, gebankte, braunlederfarbene, nichtkalkige, schiefrige Mergel, 
feine Sande m it G lim m ergehalt und  Tone zu ervvahnen. An verschiede- 
nen Stellen tre  ten im Liegenden des St. A nna-G esteins kora llen fuh- 
rende Sande auf.

t)ber dem  T ufferer Mergel folgt in der S teiner Mulde eine Gesteins- 
folge, fiir die B i t  I n  e r  im  T rifa ile r Becken den N am en „ o b e r e r  
L e i t h a k a  1 k “ einfiihrte und die ungefah r ins T o rten 2 zu stellen w are. 
Die B ittner’sche Bezeichnung ist au f Sektion K am nik (S tein) m it einer 
gevvissen E insch rankung  zu gebrauchen. Es finden sieh zw ar an e in i- 
gen Stellen sandige Kalke, aber diese sind n ich t kennzeichnend fiir diese 
Schichtfolge.

Im  M orautscher Becken ist diese A usbildung n ich t vertreten.
Sandige, glimimerige Tegel m it k leinen Q uarzgerollen, die nach dem  

Ausbifi zu b raunerd ig  w erden, lieferten eine zum  Teil sehr gut e rh a l- 
tene F auna.

An einer anderen Stelle konnten M uschelsandsteine (sogenannte 
L um achelle) gefunden \verden, deren t^auna den Beweis fiir ein to rton i- 
sches Alter erbrachte.

Uas S a r  m a t  ist das jungste  Glied des T ertia rs  in der S te iner 
Mulde.

Sein V erbreitungsgebiet ist im Vergleich zu anderen Schichten seh r 
gering, was vielleicht auf eine V erengung des Meeres h indeutet. Man 
mufi allerd ings beriicksichtigen, dafi ein grofier Teil der A btragung an- 
heim gefallen ist. Das Sarm a! setzt sich zusam m en aus Sanden und fetti- 
gen, grauen  Tegeln, die zuvveilen \vechsellagern. N ulliporeukalkahnliche 
K alksteine m it C e r  i t h  i u m  j)ictum Bast. konnte ich finden. Die 
groBe A hnlicbkeit m it tortonischen Gesteinen m acht eine genaue G renz- 
ziehung um noglich.

P liozanbildungen w aien  nicht nachzu\veisen. D iluvium  konnte an  
beiden l Tfern der K am niška B istrica (F eistritz) festgestellt \verden. Der 
Boden der T aler ist zum eist m it A lluvionen bedeckt.

Beschreibungen der untersuchten Tertiaraufschliisse.
In diesem  Teile soli vornehm licli eine eingehendere B esprechung 

der T ertia rsch ich ten  auf G rum i der Lagerungsverhaltn isse gegeben \ver- 
den, ohne jed(K’h die rein  tektonischen F ragen  vorw egzunehm en.

2 Im folgenden werden die Schichten, die z\vischen Tufferer Mergel und 
Sarmat liegen i. allg. als Torton bezeichnet, da sich darin eine tort. Fauna ge
funden hat. Eine scharfe faunistische Grenze z\vischen den einzelnen Miozan- 
Stufen lafit sich selbstverstandlich nich ziehen.
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Vorerst soli cine B etrachtung der V erhaltn isse in  der M o r  a u  - 
l s c h e r  M u 1 d e gegeben \verden.

Sic ist die Fortsetzung des Sudflugels der T rifa il-S agorer Svnkli- 
nale. Dej- Nordflugel ziet sich au f B latt L ju b lja n a  (L aibach) bls Borje 
h  in und  hebt sich heraus. Das T ertia r besteht h ier aus Q uarzsandsteinen 
des G rii n s a n d  e s. Es fanden  sich Peotenschalen darin . Der G riin- 
sandste in  ist als ganz schm aler Zug an  der Dolom itgrenze gegen die 
Pseudogailthaler Scbichten eingeklem m t. Das F allen  w ar n ich t zu 
m essen.

Im  Ostteil der M orautscher Mulde, am  E nde des K artenblattes, liegt 
a u f der Hohe 5S7 eime Kaippe von lichten, oberen N ulliporenkalken. Sie 
bedecken eine F lache von ca. 100m 2. Uniter ihnen liegt der helle 
„T iifferer M ergel“, der h ier einen sandigen C harakter h a t und dem  „St. 
A nna-G estein“ sehr ahnelt. E r ent\vickelt sich allm ahlich  aus den G riin- 
sanden. Auf dem  N achbarhugel im Osten, der G o r i c a ,  'Iriti nochm als 
„T ufferer M ergel“ auf. Die N ulliporenkalkplatte ist h ie r n ich t m ehr er- 
halten . Die V erbindung des „Tufferer Mergels" zw ischen den beiden 
H ugeln ist durch\vaschen. D er Mergel zeigt n irgends A nhaltspunkte, die 
das F allen  einw andfrei feststellen lassen.

U nterhalb  der Gorica, in der Nahe des Dorfes P o d g o r i c a ,  
konnte ein flaches N ordfallen des G runsandes beobaclitet werden. 
Die ostlich davon gelegenen E rhebungen bi s zum  Q uertal M o š e - 
n i k - B r o d e  sind n u r  aus G riinsanden aufgebaut. D ieser Teil der 
Mulde zeichnet sich durch  die gleichform ige Ausbildung des Schicht- 
m ateria ls aus. Es sind graue und gelbe Sande m it Quarzgerollen. 
Dort \vo Aufschliisse vorhanden sind, wie un terha lb  der Kuppe 449 (N 
von M u z g a), zeigen sie eine flache, fast horizontale Lagerung. In der 
Nahe von Muzga konnten in  einem  Sandstein  B ivalvenreste und Cellepo- 
ren beobachtet vverden. Ostlich davon standen Banke m it unbestim m ba- 
ren  A ustern an. Je w eiter m an nach  W esten vordringt, um som ehr T e- 
gellagen schalten  sich in den G runsand ein. So tr itt  N von Mošenik, 
n ah e  der Grenze gegen den Dolomit, in den Sanden ein feiner, g rauer 
Tegel auf, der eine M achtigkeit von 20—,'!() cin hat. SO von 458 ist der 
Sand zu einem  beinali m assig zu nennenden Sandstein  verkittet.

W estlich vom M ošeniker Q uertal zieht sich von Hohe 388 nach 
H ohe 441 ein Hohhveg entlang, der verhaltniismafiig gute Aufschliisse 
bietet. Das folgende Profil konnte darin  aufgenom m en vverden:

s o  NW

}S i

(Fig. 1.)



Zur Stratigraphie un(l Tektonik der Teritiarmulden. 71

Das Profil zeigt von oben nach um,ten folgende Schichtanordnung:
5. Helle Mergel (Tiifferer Mergel)
4. Feine, gelbe Sande
3.
o

Graue, fettige Tegel 
Sandstein

1. Grobere, gelb bis bi aunc Sande m it 
eingescbalteten Quarzger6llen

„Griinsand“

6. Lehin (A lluvium )
ln  einem  siidlich davon gelegenen Hohhveg, unterhalb  Brode, tritt 

eine kleine, gerollfiihremde Banik auf, die sich in  einer Tegelbank fort- 
setzt. Anbei folgender Ausschnitt:

(Fig. 2.)

Von D o b r a v a  b is D r  t i j a (D ritta i) und von da \veiter nach 
W eslen bis Č e š n j i c e  (Kerschdorf) \vird der M uldensiidfliigel von 
feinen, gelben zum  Teil auch vveiOen kalkfreien Quarzsandeai einge- 
rahm t. Ebenso ziehen sich auf dem Nordfliigel m achtige Sandablage- 
rungen hin. D urch den Abbau sind h ier prachtige Aufschliissc ge- 
schaffen \vorden.

Gelangt m an m ehr in die M uldenm itte, so \verden die Sande gro- 
ber und unreiner, auch die weiCe F arbe m u tl einer schm utziggrauen- 
braunen Farbung Plaitz m achen. Die Lagerung ist im m er noch flach. 
Bei S t r a ž a ,  an einem  hiigeligen Vorsprung, steht, wie bereits iim ein- 
leitenden stralig raphischen  Teile ervvahnt, ein gelb bis lederbrauner, 
m assiger Knollenstein an, der eitwas grobkorniger ist als der T jrp im 
nord\vestsachsischen T ertiar. N von 454 fanden sich Krebsreste in einem 
Kalksandstein.

Der W a c h t c n b e r g  (436 m) tzeigt am  StraBenrand flachgela- 
gerten Griinsand, der nach N zu w ieder feiiner w ird, d. h. w ir nahern  
uns dem Nordflugel der Mulde.

Die M uldenm itte w ird  von den »Tiifferer Mergeln" eingenommen. 
Die Mergel bedecken eine Flache, die vom W achtenberg iiber Straža 
nach  B r i n j e ,  von da iiber ein breites, versum pftes Quer.tal hinvveg 
iiber den Siidteil von M o r a v č e  (M orautsch) bis nach  W (250m  vor 
dem Dorfe R u d n i k )  hinziehit. D ann begleiten die Mergel die StraBe 
von Schlofi Z a 1 o ig (W artenberg) nordw arts auf eine Sirček e von 
500 m. Ein Erosionsrelifct von T iifferer Mergel findet sich in der Umge- 
bung des Dorfes G a b r  i j e. SchloB Zalog liegt ebenso w ie das Dorf 
B r i n j e  auf Mengeln, die Schalenreste in sich bergen. Das E infallen \var
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trotz guter Aufschliisse nicht zu messen. In der N'ahe von S traža,
O von Hohe 415, ging d e r kalkige G riindsandstein nach obcn zu in  einen 
Tegel und Mergel iiber. Die Aufschliisse um  G abrije w aren so diirftig, 
d a (5 die Grenze des Griinsandes gegen den T ufferer Mergel nichl zu er- 
kennen war.

Jenseits des Morauitscher Q uertals konnite ich in einem  kiinsitlichen 
Aufschlufi, in der Nahe des Friedhofes, ( W asserleitun.gsgraben) in  2,5 m 
Tiefe, einen roten, (juarzsandhaltigen Lehm  entdeoken, den ich in die- 
sem Graben auf eine Strecke von ca. 200 m  verfolgen konnte. Abgelost 
\vurde dieser rote Lehm  bei P unkt 402 durch einen hellen, gelbgrauen, 
plastischen Tegel, in dem K alksohalenrestchen gefunden \vurden. Die 
Oberflache selbst \var von Sanden des „G runsandes“ bedeckt.

Am Hauj)lplatz in Moravče (M arautsch) konnte ich in dem W asser- 
leitungsgraben das folgende Profil aulnehnien:

/  T u f f e r e r  M e r g e

S a n d

~  T e g e l

(Fig. 3.)

Der „Tufferer Mergel" w ar typisch ausgebildet und dem ,.Griin- 
sand“ konkordant, horizontal aufgelagerl.

Im  W esten von Moravče (M orautsch) konnte ich eine Lehmdecke 
(diluvial) beohachten, die iiber dem Tegel des „G riinsandes“ lag. D er 
Tegel w ar dunkel gefarbt und soli in der Topferei Verwendung finden. 
E in  grofierer TegelaufschluB im „G riinsand'‘ fand sich S \\ ' von 
S o t e s k a .

Die aquitanischen Bildungen konnten an der Oberflache nirgends 
nachge\viesen \verden, es sei denn, dali m an  den fossilleeren, feinen 
Q uarzsand an den Fliigeln der Mulde dazurechnen will, ohne jedoch 
den Beweis dafiir durch  Fossilien liefern zu konnen.

Das A q u i t a n wurde, wie bereits ervvahnit, durch eine aus einem  
Bohrloch bei Soteska stam m ende F auna nachge\viesen. Folgende Fossd- 
lien konnten aus den Aufsam m lungen von F. K o s s m a t  bestim m t 
vverden:

C e r i  t h i  u m  plicatum  Brug., var. pap illa tum  Sandb.,
C e r i t h  i u m plicatum  Lam.,
C e r i t h i u m L aniarkii Brong.,
G e r i t h i u m m argaritaceum  Brocc. var. m oniliform is Grat..
C e r  i t h  i u m lignitarum  Eichw.,
M u r e x  (Ocenebra) Schonnii Hornes,
M u r e x  (T iphis) horridus Brocc.,
M c 1 a n o p s i s H antkeni Hoffm.,
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N a l i c a crassatina Lam.,
D r e i s  s e n s  i a Brardi Brocc.,
T  u r r i L e 11 a Archim edes Brong.,
T h e o d o x u s (N erR ina) pictus pictus Fer.,
P u r p u r a  exilis Pantsch,
M c 1 o n g e n a Deschmaniii Hornes (1906),
B u c c i n u  ni miocamicum Mich.,
M v t i 1 u s H aidingeri Hornes,
C e r  i t h  i u m  n. sp.
Es ist dies cine Fauna, in der offenbar dcr oligomiozane Grenzho- 

rizonl vertreten ist. Melongena Deschm. steht der aquitanischen M e -
1 o n g e n  a Lainei Bast. sehr nalie.

Anbei das Bohrprofil des Schurfschachtes II (1895) nach  F. K o  s s - 
m  a t von oben nach unten:

32 m  Schw im m sand . w ahrscheinlich
' m S gel . f „G runsand“12m  Schw inim sand >

75 m  Tegel, fossilfiihrend
Kohlenfloz
Tegel Aquitan
Kalke T rias
Es hat sich som it ergeben:
Dafi der „Tiifferer Mergel" die M orautscher Muldc von Osten bis 

nach R udnik bedeckt haben  muli und nu-r durch die Erosion wegge- 
raum t \vorden ist. Beweise dafiir bilden die Erosionsreliktte auf der Go
rica, Hohe 587, G abrije und in der naheren Umgebung von Moravče.

Dali das T or ton- und Sarm atm eer bis in diese Mulde vorgedrungen 
sind. Hi lit sich nicht direckt durch Beobachtungen erweisen.

Tektonisch sind die Schichten nicht stark beansprucht \vorden.

Die Steiner Tertiarsynklinale.
Durch das Tal der K a m n i š k a  B i s t r i c a  ist von vom herein 

eine groBe Zweiteilung der Steiner Mulde gegeben. W estlich der K am 
niška Bistrica liegt das sogenannte „ T h e i n i t z e r  H i i g e l l a n d "  
und ostlich von ih r das „N e u 1 1 a 1“, das in das „M ii n k  e n d o r  f e r 
G e b i e t “ und in die „ N c u l z o n e “ untergeteilt \vurde.

A. D a s  T h e i n i t z e r  H ii g e 11 a n d.
Die U ntersuchungen im T h e i n i t z e r  H ii g e 11 a n d erstreckten 

sich vornehm lich auf die auf Sektion K a m n i k  (Stein) gelegenen Ge- 
biete. Der \vestliche und nordliche Teil sind bereits durch T e l  l e  r 
(1884, S. 313—318; 1896, S. 108—110; 1898, S. 108—111) naher erforscht 
worden.

Die Aufschlusse sind im gesamten Gebiet, von einigen Ausnahm en 
abgesehen, sehr schlechl. So w ar daher n u r eine annahernde Grenz- 
ziehung moglich.
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Inn folgenden w ird  ein P rofil besprochen, das im  Geande von P o d 
g o r j e  (Podgier) in ungefahrer N ordrichtung bis nach  S t o u n i k  
gelegt \vurde.

In  d e r K reuzung der beiden Hohhvegc P o d g o r j e - K o m  m  e n  d a 
und K a m n i k - K  r i ž  stehl ein m ehrere M eter m achtiger, rosa ge- 
fa rb ter S andstein  an, der nach  Norden zu g rauer \vird und m it Sandeu 
des „G runsandes“ \vechsellagert. Vor P unkt 409 sind in  igelbe Sande 
K onglom eratbanke und tonige, glim m erige, m ittelkom ige Sande h o ri
zontal eingelagert.

Svvischen 454 und  467 (I) o b r a v a) a ltern ieren  am  Wege Konglo
m eratbanke m it feineren Gerollagen und Sanden. Fallen  sehr flach ge- 
gen W NW .

NW  von der K irche von Podgorje treten  horizontal gelagerte Kon
glom erat- und Gerollbanke auf. Die Gerolle bestehen aus Kalken, Dolo
m iten und Q uarzen und sind in graue, glim m erige Q uarzsande (fein- 
kornig) eingebettet.

Bis nach S c h l o f i  Z a p r i c e  (S teinbuchel) fehlen Aufschliisse. 
U nterhalb  der F riedhofsk irche von K a m n i k  (S tein) am  B ahndam m , 
E ingang zuin T unnel, zeigt eine S teihvand die Baisalkonglomerate des 
„G runsandes“ aufgeschlossen. Die Kgl. bestehen aus 10—15 cbcm groBen, 
gut abgerollten Kalkigerollen, die durch  kalkhaltige, verhartete O uarz- 
sande verk itte t sind.

AVandert m an \veiter nach Norden, so horen die Gesteine des G riin- 
sandniveaus auf. E s folgt das dariiberliegende Helvet. E in  k leiner Auf- 
schlul) hiniter den H ausern  ober Š u t e n s k i  P  o t  o k  (S chuttenbach) 
zeigt die Grenze. Der „G runsand“, aus g rauen  bis hellbraunen , feinen 
Q uarzsanden bestehend, un terlagert konkordant einen gefaltelten, 
grauen, fettigen, knetbaren  Tegel, dessen O berflache eine b raune V er- 
\v itterungsfarbe zeigt. Das E infallen  der Schichten betrug  40° ONO.

E ine Reihe guter Aufschliisse bietet der von P unk t 481 nach dem 
T hein itzer Hohhveg fuhrende Weg. Der Hiigel besteht aus dem  hell- 
grauen „St. A nna-G estein“. (F allen  40° N.) Nach unten zu schalten sich 
graue, diinnbankige, g lim m erhaltige Sandsteine ein. Die F arbung  der 
Sandsteine \veohselt zw ischen gelb, grau und braun . Von den gefunde- 
nen Fossilien konnten folgende bestim m t w erden:

Z e u x u s (B uccinum ) irestitutianum  Font.,
C o r b u 1 a g ibba Olivi,
I s o c a r d i a  cf. cor Lam.,
L u t r a r i a  spec.,
M a c t r a spec., d ie e in e grofie A h n lich k eit m it 
M a c t r a  turon ica  Maver hat.
In einem  nach der S tadt abzw eigenden W ege tra ten  im  Liegenden 

des „St. A nna-G esteines“ korallenfiihrende Sande auf. Sie enthielten: 
C e r a t o i t r o c h u s  spec.,
F  1 a b e 11 u m  spec.,
B a 1 a n o p  h y 11 i a varians Reuss.
Die B estim m ung der B alanophyllia erfolgte durch die Untensuchung 

von Q uerschnitten. Es konnten 48 Spaltlam ellen gezahlt \verden. Z\vi-
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schen je zwei Zytklen befindet sich ein Einzelseptum , das bis in.s Zen- 
truim vordvingt. Die Abbildung, die R e u s s (1870, Tafel XV, F igur 4) 
gibt, entspricht vollkonmien dem vorliegenden Exem plar.

30 Meter vom T heinitzer Hohlweg entfernt, tri11 der graue L e d a -  
m e r  g e l  (Zem entm ergel) auf. Der „Ledam ergel“ begleitet im Strei- 
chen den Hohhveg bis zu seinem  A ustritl in  s T h e i n i t z t a l .  E in 
S teinbruch in dem Mergel bot eine reiche, aber artenarm e Fauna. Das 
am  haufigsten vorkom m ende Fossil w ar L e d a  nitida Brocc. AuBer- 
dem  konnten noch B u c c i n  u m lim atum  Chern., I s o c a r d i a  cor 
Lin., C o r  b u l a  cf. gibba O l i v i ,  N a t i  c a  spec., P  e e t e n  spec., 
O s t r e a  spec., M o d i i o l a  spec., und L e d a  spec., bestim m t B e r
den. In einer Bank fanden sich Krebsreste. Die tieferein Lagen im S tein
bruch sind sandiger und glim m erreicher. Beim Zerfall bildet der Mer
gel prism atische Stričke.

Nahe der P u 1 v e r  f a b r i k m  a u e r  , noch am  Hohhveg, fiel der 
,,Ledajmergel“ m it 10° SSW  ein. Das um m auerte , bzw. um zaunte Gelande 
der P ulverfabrik  zvvingt uns, das Profil um  annahem d 200—300 m nach 
Osten zu verlegen. Auf unserem  Wege nach Norden zeigen die Auf- 
schliisse im m er noch helvetische Gesteine.

Im  Hohhveg vor K o s i š e (Koschische) kom m en m assenhaft 
L e d a  nitida Brocc., C e r i t  h  i  u m  und B u c c i n u m vor. U nm ittel- 
b ar vor dem letzten Hause von Kosiše (N) zeigt ein 8 m  langer, kiinst- 
licher AufschluB folgende Verhaltnisse:

1. E in  Konglomerat, das aus 1—15cbcm  groben Gerollen (Kalk und  
Q uarz) besteht. In seinem unteren Teile ist das Konglomerat verfestigt, 
nach oben zu liegen die Gerolle lose in Q uarzsanden. Zwischendurch 
fanden sich auch Tegelknollen (Faustgrobe). Fallen  NO 45°.

2. D aruher eine Bank, in  der Tegel m it Sanden wechsellagern. Die 
Tegel sind gefaltet und geschiefert. Die Neigung der Schichten wechselt 
zwischen NO, O u. N.

(Fig. 4.)

Lrgendwelche Fossilien, die eine Feststellung des Alters ernioglicht 
hatten , fanden sich n icht. Ebenso lieben die schlechten AufschluBverhalt- 
nisse (nachster AufschluB in  ca. 250 m  E ntfernung) eine A ltershestim - 
mung auf G rund der Lagerung n ich t zu. Es w ird  sich aller W ahrschein- 
lichkeit nach um  T o r  t o n  handeln; denn der nachste im  Norden ge- 
legene AufschluB bot das Sarm at anstehend.
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O berhalb R a v n e  (Raune), kurz vor S t o  u m i k  tauchen G e 
l i  l h i e n - S c h i c h l e n auf. Zu Tausenden bedeoken C erithien und 
N eritinen die Ackerboden. An der S tr a lk  S t r  a n j e - S t o u n i k fan- 
den sich ebenfalls Unm engen dieser Schnecken. Die Fossilien w aren in 
Tegel, Lehm e und Sainde, die m iteinander wechsellagern, eingebettet. In 
einem  K alksandstein fand ich den Abdruck eines C e r i t h i u m pictum  
Bast. Die F auna ergab das s a r m a t i s c h e  Alter dieser Schichten. 
Die bestim m ten Fossilien sind nachstehend aufgefiihrt:

C e r  i t h i u m  pictum  Bast.,
C e r i t h  i u m  pictum  var. m ilrale Eichvv.,
C e r  i t  h i u  m  rubiginosum  Eichw.,
C e r  i t h i u m  bicinctum  Eichvv.,
C e r i t h i u m  d isjunctum  So\v.,
T h e o d o x u s p ictus pictus Fer.
\Veiter nach Norden zu konnte ich w ieder T o r  t o n  nachvvedsen: 
A n c i 11 a r  i a sp.,
T u r  r i t e 11 a Archiimedes, Eichvv.
T u r r i t e l l a  b icarinata, Bronig.
P s a m  m e c h i n u s eravensis Lam bert.
In der Fortsetzung komite ich w ieder helvetische Sande beobacliten, 

die V e n u  s sp. und O s t r e a  sp. enthielten. Anschliefiend uberlagerle 
der „G rujisand“ bei P r , a  p  r e t  n o  die bisherige Schichtfolge. Im 
„G runsand“ fanden sich:

O s l i c a  fim briata  Grat.,
P  a n o p a e a (Glycim eris) M enardi Desh.
Die AufschluBe im  vvestlichen Teile des T h e i n i t z e r - H i i g e l  -

1 a n d  e s erm oglichten es nichl, ein ebenso ausfuhrliches Profil, \vie 
das eben besprochene, zu geben.

So sollen n u r noch ein i,ge Profile aus dem D o h  1 j i č (Doblicagra-
ben) und aus der Nahe von T u n j i c e  gegeben vverden.

An dem Wege T  u n  j i c e - V r h o v j e treten graue, kalkige Sand- 
mergel helvetischen Alter,s auf.

T h r  a c i a ventricosa Phil.,
G o r  h u 1 a gibba Olivi.
Nordlich davon fanden sich »obere XulIiporenkalke“ (Torton) in 

Lesesteinen. D arauf folgten „Cerithienschichten“ mit C e r i t h i u m  
pictum  Bast.

Der Hiigel 473, auf dem die K irche Sv. Ana steht, setzt sich in sei- 
nem  oberen Teile aus dem gelbgrauen K alksandstein (St. Anna-Gestein) 
zusanim en. Der untere Tcil baut sich aus dem den K alksandstein un ter- 
lagernden „Ledamergel ‘ auf. Fallen N. Aufgeschlossen im Graben, der 
sich am  Siidhange des Hiigels entlangzieht.

Im D o b l j i č  (Doblicagraben) konnte folgendes Profil aufge- 
nom m en w erden: (Die Aufschliisse \varen stellenvveise derart verschuttet 
und zugevvachsen, so da(5 auf Lesesteine groOerer W ert gelegt vverden 
muftte.)

Am Nordende des Grabens (Ursprumg) fallt vor allem  eine grofiere 
Konglom eratbank auf, die durch ein kalkig, sandiges Bindem ittel zu-
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sam m engekittet ist. Die Gerolle setzen sich aus hellen Kalken und  Do
lom iten m it M uschelschalen (dickschalige A ustern) im  B indem ittel zu- 
sammen. Nach Siiden, bezw. nach  unten  nehm en die Gerolle bestandig 
an GroBe ab. Unter einem  M uschelschalen enthaltenden Tegel folgt ein 
grauer, glim m eriger Q uarzsand (feinkornig), der von einem  kalkhal- 
ligen Sandstein abgelost w ird. In dean Sande und Tegel fand sich eine 
Fauna. deren B estknm ung die Altersfrage, ob B u r  d . i g a  1 oder H e l -  
v e t ,  noch offen laBt. V erm utlich haben  w ir es m it Grenzschichten zu 
tun. Die bestim m ten Fossilien sind folgende:

A m  i a n  t i s islandicoides Lam.,
V e n  u s aglaura Hornes non Brong. =  (O m phaloclathrum ) H aueri 

Hornes,
P  a n o  p a e a M enardi Desh.,
T a p  e s cf. Basteroti,
O s t r  e a fim briata Grat.,
C a r d i u m  spec.,
P e c t e n  spec.,
V e n u  s spec.
D arun ter liegen Sande m it Sandsteinkonkretionen (T  h r a c i a ven- 

tricosa Phil., R a d u  l a  squamosa, A r e  a barbata  L., P e c  t e n  glv- 
cim eris.), ohne daB m an jedoch das Fallen  messen konnte. Nach unten 
geht das Gestein in ein durch sandige B indem ittel s tark  verfestigtes 
Kalkkonglom erat uber. (GroBe der Gerolle 3—4 ebem). D aran schlieBt 
sich ein dem „Ledam ergel“ ahnliches Gestein.

Blaue, plastische Tegel m it zahlreichen Fossilien unterlagern  m it 
40° N dieses Gestein. Die gefimdene F au n a  setzt sich zusam m en aus: 

C e r i t h  i uan  pictum  Bast., ca. 30 Exempl.
T  h e o d o x u  s piclus pictus Fer., 27 Expl.
V e n u s cf. m arginata .
Die F au n a  bevveist das s a r m a i t i s c h e  Alter dieses Tegels. Je 

weiter m an nach Siiden vordringt, um  so steiler sind die Schichten ge- 
stellt. E ine 30 cm machtige, sandige M uschelbank (ohne bestim m bare 
Fossilien) ist in das Sarm at eingeschaltet.

Bei w eiterem  V ordringen nach Siiden verflacht sich die Steilstellung 
der Schichten. Es folgen Tegel und feinkornige Q uarzsande von b lau- 
g raugruner Farbung, in denen ich lediglich eine i N a t i c a  spec. finden 
konnte.

Nach einer ca. 2—300 m  langen aufschluBlosen Streoke w urde ein 
Q uarzsand, der m it Tegel w echsellagert und dunne Kohlenschniirchen 
fiihrte, aufgefunden. Die darin  gefundene F au n a  deu te t auf „T u  f f e - 
r e r  M e r g e l " .  ( B u c c i n u m  oostulatum  Hornes, B u c c i n u m  li- 
m atum  Chem., T u r r i t e l l a  spec.)

Die Tegel und Sande m it der N ati c a gehoren w ahrscheinlich dem  
T o r t o n  an.

D arnach fehlen weitere Aufschlusse. Aufierhalb des Grabens konnten 
„G runsande“ in N fallender, beinah  horizontal zu nennender Lagerung 
angetroffen werden.

6
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B. D a s M i i n c k e n d o r f e r  G e b i e t .
Der Hohhveg, der sich von M ekinje an  der M auer des N onnenklo- 

sters nach Norden zu hinziieht, weist eine Reihe guter Aufschliisse, d ie 
die verschiedenen Abtvandlungen des „T u  f f e r  e r  M e r g  e 1 s“ zeigen, 
auf. Folgendes Profil konnte ich aufnehm en.

N

M ek in je

(Fig. 5.)

Bei der Schicht Nr. 1 in dem vorliegenden Profil handelt es sich 
um  einen hellen, etwas grauen K alkssandstein (St. A nna-Gestein). Fallen  
N 10°. D arauf folgt ein braunlederfarbener, bankiger, nichtkalkiger, m il- 
der, schiefriger Mergel. Nach oben zu (Schicht Nr. 3) w ird der Mergel 
dunnblattriger und  kalkiger.

Schicht Nr. 4 besteht aus einem  grauglim m erigen Sandschiefer, d er 
in einen grauen Mergel (Schicht Nr. 5) ubergeht. Uber diesem folgt ein 
niilder, grauei' Sandstein, der A hnlichkeit m it dem „St. A nna-G estein“ 
hat. Fallen  N 10—15°. D arauf folgen graue grob- und feinkornige 
Quarzsande.

Der H iig  e l  von Mekinje, der sich siidlich von dem eben gege- 
benen Profil erhebt, w ird von Gesteinen des „ G r u n s a n d e s “ gebildet. 
Das Liegende der G runsandgesteine ist ein verkittetes Konglomerat, das 
aus Quai-z- und Kalkgerollen, deren Grobe z\vischen 2—12 cbcm schcvankt, 
besteht. E in kalkiger, grob- und m ittelkorniger Q uarzsand liildet den 
Kitt. Es handelt sich um  das Basalkonglom erat des transgredierenden 
m arinen  Miozans. Das Konglom erat fand ich n u r an einer einzigen 
Stelle, in einem  Gehoft, W  von P unkt 451, in F u ž i n e  aufgeschlossen.

Uber diesem Basalkonglom erat liegt grauer, kalkiger, grobkorniger 
Q uarzsand:l m it Konkretionen.

O von 451 tr itt der Hang des Hugels ziem lich dicht an den Bach 
O 1 š e v e k  heran  und zeigt in  einem  10 m  breiten und 3 m  hohen Auf- 
schlufl den verfestigten Sand, dessen Fallen  m it NNO 20° zu m essen \var.

3 Die Qu'arze sind feinkornig und eckig. Das Bindemittel in den Konkre
tionen besteht aus Kalkkarbonat. Glaukonitkorner konnten beobachtet \verden. 
Ihr Anteil ist jedoch so gering, dali sie die Farbung des Sandes nur \venig  
beeinflussen. W eiterhin enthielt der Sand feinverteilt Muskovitblattchen.
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Folgt m an dem  Laufe des Baches Olševek nach Norden, so kann  
m an das P rofil von Mekinje fortisetzen. Zunachst foigt auf die Zone 
des „Tiifferer Mergels“ ein Komiplex, der aus Sanden und Tegeln be- 
steht. E r entspricht den Tegeln und Sanden, die sich auf der Ostseite 
desselben Hiigelzuges anschlieDen und eine tortomische F au n a  ge- 
liefert haben. Vgl. untan. In einem  schm alen, versum pften Bachbett, 
rechts des Olševektales, faiid ich einen anstehenden, grauen, feinen Mer- 
gel, der neben zahlreichen zerdriickten M uschelschalen folgende be- 
stim m baie Fossilien lieferte:

G o r  b u 1 a gibba Olivi,
B u c c i n  u m  corniculuim Olivi,
C a r d i u m  spec.
Nondostlich von Hiigel 464 fand  K o s s m  a t eine kleine tvjiisclie, 

sarm atische F auna, in  der C e r i t h i u m  piotum  var. m itrale 
Eichw. und C e r i t h i u m  disjim clum  Sow. von m ir bestim m t \verden 
konnten Aulierdem gelang es m ir, von derselben Stelle S teinkerne aus 
einem  grauen, tonigen Mergel zu sam m eln, deren Form en den en des 
C a r d i u m  obsoletum  ziem lich mahe stehen. E ine genauere Bestim- 
m ung liefi der E rhaltungszustand  und der Mangel an geeigneten Ver- 
gleichsm aterial nicht zu.

Im  scheinbar H angenden des Sarm ats folgen w ieder Schichten, die 
den eben besprochenen gleichen. Die Aufschliisse im  Olševektal sind 
schlecht, jedeh jenseits des Hiigels, O von Z d u š a  (Sdusch), in einem  
Holz\vege is t das „'1' o r t o n “ besser aufgeschlossen. Es ist ein b rauner 
Tegel,4 in dem Quarzgerolle eingelagert sind. Nach oben zu \vird das 
Gestein schm ieriger bez\v. schlier-ig, zum  Teil Schieferung zeigend. 
Fallen  konnte nicht gemessen werden. In diesem Tegel fand ich fol
gende F auna:

B u c c i n u m  D ujard in i Desh.,
P 1 e u  r o t o m a J o u a n  n  e t i Desh.,
P  1 e u r  o t o m  a (Surcula) cf. Reevei Bell.,
P l e u r o t o m a  (D rillia) Augustea Hornes u. Auinger var. terebra, 
P l e u r o t o m a  (C lavatula) n. sp. ex aff. Nataliae Hornes u. 

Auinger,
T u r r i t e l l a  b icarinata  Eichw.,
T  u r  r  i t e 11 a Archimedes Brong.,
T u r r i t e l l a  cf. verm icularis Brocc. var.,
A n c i 11 a r  i a glandiform is Lam.,
A n  c i 11 a r i a cf. obsoleta Brocc.,
C o r b u 1 a gibba Olivi,
N a t i c a spec.,
B u c c i n u m  spec.,
P l e u r o t o m a  spec.,

4 Bei diesem Tegel handelt es sich um sogenannte „Walkererde“, die im 
AVasser rasch zerfallt, nicht knetbar ist und im U’ockenen Zustand begierig 
Fette aufsaugt.



80 W a 11 e r Iv ii h n e 1.

C e r i  t h  i u m  spec.,
C a r d i u m  spec.
Der H ii g e 1 473 zeigt nochm als an  seinam  Osthang das Torton 

und altere Schichten aufgeschlossen. Letztere vverden von grauen, glim - 
m erigen, fossiltuhrenden Sanden m it Sandsleinkonkretionen gebildet. 
(T  e 1 1 i n a spec.) D arunter ist e in grauer Q uarzsand gelagert und etvvas 
siidlich davon konnten M uschelbreccien m it O s t r  e a spec. und P a 
n o  p a e a M enardi Desh. beobachtet vverden.

D ringt m an vveiter nach Norden vor, so treten  vvieder Q uarzsande 
des „ G r u n s a n d e s “ auf. Die Beschaffenheit dieser Sande stim m t m it 
denen vom Hiigel von Mekinje uberein. An einem  durch W indbruch ge- 
schaffenen Aufschlufi, nordostlich von P o d j e l š e ,  vviesen die Sande 
Schichtung m it Siidfallen 45° auf. 20 m  vveiter ostlich davon konnte vvie
der Nordfallen festgestcllt vverden. Sandsteinkonkretionen fehlen in die- 
sem Gebiet.

Ostlich vom Olševoktal treten  sarm atische Ablagerungen n icbt auf.
Der Hiigel von Mekinje findet seine Fortsetzung im  Hiigelgebiet des 

K u ž n a (Kossmalek) O von Stein. Der Nevljicabach h a l in den Gesteinen 
des „G runsandes“ eine Reihe guter Aufschlusse geschaffen. Nordlich der 
K irche von N e v l j e  (Neul) finden vvir den auf Seite 78 beschriobenen 
G runsandstein (Konkretionen) vvieder. Feine, zunachst noch diinne Te- 
gellagen schalten sich in  die Sande, die, je  vveiter iman nach  O vor dringt, 
m achtiger vverden und unterhalb  der Hohe 475 eine M achtigkeit von
2 m erreichen. Die Tegel sind in ihrem  H angenden und Liegenden durcii 
Sande verunreinigt. Ihre F arbung  ist g rau-rostbraun . Unter der Hohe 
475 unterlagem  30—40 cm m achtige Konglom eratbanke den Tegel. Die 
Gerolle haben eine durchschnittliche GroBe von 3 cbcin. Sie bestehen 
zum eist aus Quarz, vereinzeilt fanden sich auch Kalke. Die Tegel sind 
zum  groBten Teile geschiefert.

In dem zvvischcn den Hiigeln 460 und 475 sich nach NO entlang- 
ziehenden B achbett konnte das folgende Profil aufgenom m en vverden:

N O  S W

(Fig. 6.)

8. Sehr harle, gliimmerige, b raune Mergel m it Sandstein.
7. Etvvas feiner und  schiefriger.
6. W eichere, diinnschiefrige Mergel m it Zvvischenlagen von hell- 

graubraunem  Sandstein, der
5. in einen festen, feinkornigen, m it Muskovvitschuppchen durch- 

setzlen Sandstein ubergeht. Das Bindesmittel ist karbonatisch.
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4. Das Gestein w ird  dickbankiger.
3. Ledam ergel, sehr sandig und glim m erreich.
2. Lose und  verfestigte m ittelkornige Quarzsande. Es sind dieselben 

glaukonitfiihrenden Sande, wie die auf Seite 42 beschriebenen.
1. Dieselben Sande m it Sandsteinkonkretionen und Tegelsz\vischen- 

lagen.
In 1. w uide ein P e c t e n  solarium  Lam. ( A m u s s i o p e c t e n  

gigas Schloth.) gefunden.
Die Schichten 3—8 gehoren w ahrscheinlich  der Zone des „T u  f - 

f e r  e r M e r  g e 1 s“ an, w ahrend  die Schichten 1—2 durch das in  ihnen 
gefundene Fossil der „G r  ii n s a n  d z o n  e“ zu zurechnen sind.

Der K u ž n a  (Kossmalek) findet seine Fortsetzung in dem Hugel- 
gelande des S o t e s k a  und ist wie dieser zum  gioliten Teile aus Griin- 
sandgesteinen aufgebaut.

Der nach Briše fuhrende Fahrw eg, der von der HauptstraBe von 
Nevlje bei P unkt 400 nach NNW zieht, zeigt Aufschliisse durch den 
Griinsand, den T ufferer Mergel, das Torton und w ieder Tiifferer \Iergel 
und Griinsande.

Rechts des Fahrw eges, nahe der SlraBe von Nevlje, ist der Griin- 
sand typiscli entwiokelt. D ariiber folgt der T ufferer Mergel m it N Fallen 
60° (Aufschluli m itten auf dem Fahrw eg); links davon w ird  er b rauner 
und sandiger. In dem ersten nach NO abzweigenden Fahrvveg nach 
Hrib zeigte derselbe Mergel eine Neigung der Schichten NNO 60°. Die 
dazwischen gelagerten Tegel w aren geschiefert. Das dariiber gelagerte 
Torton, sandig ausgebildel, zeigte N ulliporenkalkeinlagerungen. W ir be- 
finden uns in der Nahe des Hiigels 493. Der Aufschluli ist mafSig. Ge
funden w urdon darin  neben den Nulliporenkalken, in dan sandigeren 
Lagen Reste von Austern, Lima, Natica und Cardium. Davon konnten 
bestim m t w erden: V e n  u s  ex aff. scalaris Broun, V e n  u s  cf. H aidin- 
geri Hornes, von d er n u r ein Negativ vorhanden war. Das davon 
angefertigte Positiv stim m t aufierlich gut m it der von Hornes (1870: 
Venus H aidingeri H. Tafel 15, F igu r 17, Seite 134) abgebildeten Form  
iiberein. W eiter fand sich eine M o d i o 1 a , die m an m it M o d i o 1 a 
Volhvnica Eichw. vergleichen komite. ( H o r n e s ,  1870, Tafel 45, F i
gur 8, Seite 352.) E tw as w eiter westlich von diesem Profil w urde der 
guterhaltene S teinkern eines Seeigels gefunden, der als C l y p e a s t e r  
P artsch ii Mich. bestim m t \verden konnte.

Ohne scharfe Grenze folgt der „Ledam ergel“ der Tufferer Mergel- 
zone m it schlecht erhaltenen Fossilien. (C e r  i t h i u m  spec., B u c c i -  
n u i m spec., und Reste einer T u r r i t e l l a  cf. b icarinata) Fallen 
N 60°. Dariiber lagern dann tvpisch „G runsande“. Die Grenze der beiden 
Schichten ist nicht aufgeschlossen.

Im  folgenden sei ein Profil (N—S), das unterhalb  H r i b  bis zur 
Strafie von Nevlje gelegt wurde, besprochen:
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Ao.
S t r a s s e

aC
(Fig- 7.)

1. Sande und Sandsteine m it Nulliporen, haufig  m it glim m erigen, 
lichten Q uarzsandkonkretionen. Linsen von Sandsteinen.

2. E ine K onglom eratbank, vor\viegend Kalke enthaltend.
1 .a) N ulliporensande und Sandsteine. Fallen  40—50° NN\V.
2. a) Im  Graben anstehende Kalkkonglom erate (2—4cbcm ) m it ein- 

zelnen Quarzgerollen, die nach un ten  allm ahlich  ubergehen in
3. blauliche, glim m erige Q uarzsande (feinkornig) m it glanzenden, 

diinnen Kohlenschnurchen. Fallen  45° N.
3. a) Dieselben Sande, et\vas braun licher m it sehr harten  Sandstein- 

konkretionen.
4. Harte, b raune Sandsleinbank m it P e c  t e n  spec., O s t r e a  

spec. Fallen  steil NO.
5. Blauliche, tegelige Sande m it M uschelfragm enten, T  u r  r i t e 1 -

l e n ,  K o r  a  11 e n  und vercinzelt auch N u 11 i p o r e n  k n  o 11 e n.
6. L e d a m  e r g e 1.
7. Blauliche Sande m it O s t r e a ,  C a r d i u m  und K o r  a 11 e n.
8. M uschelbank m it Muschelbreccie, sogeiiannte Lum achelle. Diese 

Lum achelle enthielt folgende Fossilien:
C a 1 y p t  r  a  e a ch inensis Linn.,
R i n g d c u  1 a buccinea Desh.,
M y t i 1 u s Haidingeri Hornes,
L u t r a r i a  oblonga Chem.,
C a  r  d i u  m  liians Brocc.,
T  a p e s Basteroti May.,
C a r  d i u m  m ulticostatum  Brocc.,
C a r d i uim cf. baranow ense Hilber,
T  u r  r  i t e 1 1 a Archimedes Lam.,
T  u r r  i t e M a tu rris  Bast.,
T  u r  r i t e 11 a cf. verm icularis var. tricincta Schff.,
T  u r r i t  c 11 a cf. b icarinata  Eich\v.,
L u c i n a cf. D ujardini Desh.,
O s t r e a  cf. lamellosa Brocc.,
P  i n n a cf. tetragona Brocc.,
A r c a d i 1 u v i i Lam.,
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C a p u l u s  cf. hungaricus Lin.,
M i t r  a  cf. cupressina Brocc.,
B u c c i n u m  cf. Phillip i Mich.,
F  11 s u s spec.,
B u c c i n u m  spec.,
N a l i c a spec.,
N e r i t i n a spec., 
cf. C a n c e l l a r i a ,
A in o in i a spec.,
P  e c t e n spec.,
O s t r  e a  spec.,
T  e M i n a  spec.,
D e n l a l i u m  spec.
9. D arunter lagern die Sande und Mergel der „Tiifferer Mergelzone“ 

m it V e n u  s ovata Pen. In den Mergeln fanden sich h ier und  da feine, 
h a rte  Kohlonschniirchen eingelagert.

10. Jenseits der Strafle von Nevlje treten die „G runsande“ auf. Kon
glom erate wurdem danin nicht gefunden.

Nach diesem Profil \viirde ich die Schichten 1—2a und 10 der 
„G r ii n s a n d z o n e“, die Schichten 3—7 und 9 den „T ii f f e r  e r 
M e r g e l  n “, die Schicht Nr. 8 dem  T o r  t o n auf G rand der gefunde- 
nen Fossillien und der Lagerung zurechnen.

Das eben besprochene Profil zeigt deutlich die inverse Lagerung 
des Nordflugels der terfiaren  Schichten.

Die K ohlenbildung in den Mergeln weist auf L andnahe hin. Viel- 
leicht handelt es sich um  Ahlagerungen in einem  Deltagebiet.

Kurz vor dem Anstieg nach B r i š e ,  an einer Talgabelung, (Nahe 
von P unk t 420) konnte ich in den Griinsanden einen Block eines festen, 
au s  Bryozoen und  M uschelschalen aufgebauten Kalkes finden, aus dem  
folgende Fossilien bestim m t w urden:

R a d u l a  squam osa Lam.,
H a 1 i o t i s Volhynica Eichw.,
O s t r e a spec.
In der Nahe von B r i š e ,  ostlich gegen eine Quelle, steht ein sehr 

h arte r LepidocvclinenkaUv an. U. d. M.: Der Kalk ist dicht, von hell- 
graugelblicher Farbe. E r ist aus N ulliporen (K alkalgen) und F oram in i- 
feren aufgebaut. Zw ischendurch finden sich einzelne Q uarzk6m er.

Die von S c h u b e r t  (1908) durchgefuhrte Bestim inung der F o ra- 
m iniferen in diesem Kalke ergab das acjuitanische Alter dieses Gesteins. 
Die bcstim m ten Fossilien sind folgende:

L e p i d o c y c l i n a  d ilalata Mich.,
L e p  i d o c y c 1 i n a isumatrensis Br.,
L e p i d o c y c l i n a  Morgani,
L e p i d o c y c l i n a  Tournoueri,
M i o g y p  s i n  a  com planata,
M i o g y p s i n a cf. burdigalensis.
E igenartig  ist, dafi in dom bisher besprochenen Gebiete an der 

Grenze T ertia r zu alteren Schichten keine Transgression bz\v. t vber-
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greifen der tertiaren  Ablagerungen iiber altere Schichtkom plexe beob- 
ach tet w urde. Das Alter des Steilabfalles der Meninazone, bzw. der 
Storung ist auch als vorm iozan anzusehen.

100 m ostlich des Hiigels 493 keilt das T o r  t o n aus und von da bis 
zm n Tal der S n o  v i-s c a  beteiligen sich n u r der „ G r i i n s a n d "  und 
der „T ii f f e r  e r  M e r  g  e 1“ am  Aufbau der Mulde.

Der „Tiifferer Mergel" in der S o t e s k a ,  un terhalb  Pumlkt 490 
setzt sich zusam m en aus feinen, braunliichen, geschieferten Tegeln und 
Sanden, die zum  Teil grobere Quarzigerolle enthalten. Das durch die 
Hiigel 418, 515 und 433 (N ahe des Dorfes K a v r a n )  begrenzte Gelande 
wird, so\veit gute Aufschliisse vorhanden sind, von dem „Tufferer Mer- 
gel“ aufgebaut. Fallen  NO 30—40°. Die Schichten der „G riinsande“ der 
Soteska fallen m it 70—90° gegen Norden ein.

Es tritt h ier ein besonders h a rte r und dichter K alksandstein auf. 
E in  m itgebrachtes H andstuck zeigt neben kleinen, m ehr oder m inder 
gut abgerollten Q uarzk6rnern, kleine M uschelschalenreste und kleine 
schw arze Kalkstiicke.

Kurz vor P o d h  r u š k o ,  an  der St ra (le von Nevlje, bei Punkt 425 
treten \vieder „G runsande“ m it G lim m erschuppchen, ahnlieh  denen am  
K užna (Kossm alek) besprochenen, auf. Die Schichten neigen sich nach  
Nord. Auller des breiten Tufferer M ergelstreifens, der sich von K a - 
v r a n -  V i r in gleichm aliiger Breite iiber Z a p  1 e č j e bis N von P i r 
š e v o  hinzieht, kom nit noch bei R o ž i c n o ein Erosionsrelikt vor. 
(200 m  Lange und 50 m  Breite.) Den N ordrand dieses Uberbleibsels be- 
grenzen die nordfallenden „P s e u d o g a i 1 1 h a 1 e r S c h  i c h  t e n “. Die 
Aufschlusse sind schlecht, so dali die Neigung der Schichten niclit genau 
gemessen werden konnte. Die Gesteine bestehen vorwiegend aus Mer- 
geln, die m it Sanden und Tegeln \vechsellagern.

T alabw arts setzt sich die Grunsandzone aus m ittelkornigen Q uarz- 
sanden und sandigen, blaugrauen Tegeln m it Bivalvenschalen zu- 
sam m en. Der von Hiigel 454 in nordostlicher R ichtung auf halber H ang- 
hohe verlaufende Hohhveg ist in die in  derselben R ichtung streichenden 
Tegel eingeschnitten. In  grollerer Hohe schaltet sich ein kalkiger Sand- 
stein in die Tegel ein. Verlalft m an den Hohhveg und w andert in ostli- 
cher R ichtung weiter, so zeigcn die Aufschlusse feine, lielle Q uarzsande, 
in die besonders viel Quarzgeroll enthaltende Strecken eingelagert sind. 
Der D urchm esser der m eist gut abgerollten Quarze betrug im Mittel 
3—4 cm. Ab und zu w urdeo besonders dickschalige A usternfragm ente in 
diesen Sanden gefunden.

Es w ar n icht moglich, eine einheitliche Zone, in  der n u r Konglo
m erate und Gerolle auftreten, durchverfolgen zu konnen. Die geroll- 
fiihrenden Sande und Konglom eratbanke sind regellos iiber das ge- 
sam te G riinsandgebiet verbreitet. Es ist anzunehm en, dati die „Pseudo- 
gailthaler Schichten" der H auptlieferant der Gerolle gewesen \varen.

Oberhalb L o k e  (Laake) besteht der »Tiifferer Mergel" aus T e
geln und Sanden, die m iteinander \vechsellagern. Der Tegel ist oft durch  
bitum inose Beim engungen schwarz gefiirbt.
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Der nach V o h  o 1 š e fiihrende Weg zeigt groBere Strecken gut au f- 
geschlossen. Die Sande sind hellgrau und  \veisen zahlreiche Tegelbanke 
auf. Die M achtigkeit dieser feinkornigen Q uarzsande \vurde an  m an - 
chen Stellen auf 50 m  geschatzt. Der Neigungsvvinkel der nordfallenden 
Sande kom ite n ich t festgestellt werden. Vor dem  Dorfe Vobolše tritt ein 
fester, Q uarzkorner enthaltender N ulliporenkalk auf.

Ani folgenden sei ein Profil angefuhrt, das von V o b o l š e  nach 
P o t o k ,  also von S nach N, gelegt \vurde:

1. Schvvarze, NNO fallende Tonscbiefer der „Pseudogailthaler 
Schichten".

2. Basalkonglom erate m it Q uarz- und Grauvvackengerollen.
3. Sande, darim ien Nulliporenkalke und Sandsteine m it Austern. 

Fallen  N.
4. Glimmerige, gelbe, feinkornige Quarzsande.
5. Tegelige und glimm erige Mergel.
6. Quarzsande.
7. Pseudogailthaler Schichten.
Die Schichten 2—4 und 6 entsprechen den „G runsanden“, w ahrend  

Schicht 5 w ahrscheinlich  die „Tiifferer Mergel“ vertritt.

C. D i e  Z o n e  v o n  N e v l j e .

Ostlich von P o t o k  lagern Nulliporenkalke auf den „Pseudogail- 
thaler Schichten.“ Diese Kalke hilden eine A rt Klippe, die sich Nord 
von B u č  bis nach Š m  a r t n o  (St. M artin hinziet. F lank iert \vird sie 
von glimm erigen, glaukonithaltigen Q uarzsanden. Der Kalk ist hell- 
gelh, dicht und zeigt m uscheligen Bruch. U. d. M. \vurden folgende 
Foram iniferen erkant:

L e p  i  d o c y  c 1 i n a spec. und
Q u i n q u e l o c u l i n a  spec.5
SO von Hiigel 630 in der Nahe von G r a d i š č e  konnte in einem 

AufschluO neben Nulliporenkonglom eraten ein nu r aus N ulliporen auf- 
gebauter Kalk anstehend festgestellt \verden. Dieser Kalk entspricht 
vielleicht dem „unteren Leithakalk" Bittners. Fallen N 45°.

Ostlich von Šm artno erhebt sich ein Hiigelzug bis nach C i r k u s e ,  
der im Norden durch die Strafie von Nevlje und im Siiden durch das 
Nevljicatal begreaizt w ird. Der w estliche Teil des Hiigelzuges w ird  zum 
grollten Teil aus „Pseudogailthaler Schichten" aufgebaut, w ahrend  der 
Osten n u r aus Sanden, Tegeln und  Gerollen des „G runsandes“ besteht.

Ostlich der K irche von Šm artno bis zum  P unk t 551 streicht ein 
Nulliporenkalkzug, der direkt auf den „Pseudogailthaler Schichten" la- 
gert. Der Kalkzug liebt sich deutlich aus dem Gelande ab. Verschiedene 
Aufschlusse in diesem Abschnitt zeigen den Kalk anstehend. Von Punkt 
551 bis zu den letzten H ausern von B o r š  t fehlt der Kalk. Die Hoch- 
flache dazwischen ist unfruch tbar und kahl. E inige Aufschlusse zeigen

6 Es handelt sich aller W ahrscheinlichkeit nach um aquitanische Bildun- 
gen, \vie bei Hrib.
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die tvpischen Gesteine der Ps. Schichten (Sande, Schiefer und G rau- 
wacken).

H in ter Boršt fanden sich zunachst n u r Lesesteine des N ulliporen- 
kalkes, der wenige Meter ostlich anstehend gefunden wurde. E in  D iinn- 
schliff von diesem  Kalk liefi folgende Fossilien erkennen:

Q u i n  q u e 1 o c u 1 i n  a ,
O p h t h a l i m i d i u m ,
T e x t u l a r i a ,
G a u  d r  y i  n a ?
Kurz vor M a l i  H r i b  hort der zusam m enhangende Kalkzug auf. 

Die „G runsande“ verdrangen die Kalke. Die „G runsande“ bestehen aus 
g laukonitfiihrenden Sanden und Sandsteinen. Aus den Sanden konnte 
ich nachstehend angefuhrte Fossilien herauspraparieren :

A q u  i p e c t  e n  cf. scrabellus Lam. var. touraevis Sacco,
P e c t e n  spec.,
O s t r e a  spec.,
T u r r i t e l l a  spec.,
P i n n a spec. und einige unbestim m bare Korallen.
Vor Cirkuse stehen nochnials Kalke an, die eine selektive Verw it- 

terung zeigen. Die \vi d e r s la n d s f ii h i g er e n Schalen der Foram iniferen sind 
herausge\vittert. U. d. M. fanden sich folgende Foram iniferen: 

L e p i d o c v c l i n e n  sehr zahlreich,
M i o g y p s i n  e n  ,
G a u d r  y i n a.
Die Fossilien weisen auf ein aquilanisches Alter hin. (Vergl. Briše.) 
Die Hbhe 637, die auf dem Wege nach Veliki H rib ldegt, zeigt einen 

feslen, feinkornigen, glaukonitischen, Sandstein aufgeschlossen, dessen 
H abitus an das helvetische St. A nna-G estein erinnert.

Im Dorf Cirkuše fand ich einen anstebenden Tegel. Der 3 m  lange 
AufschluB zeigte ein steiles Nordfallen des Tegels, das unverm ittelt in 
ein Siidfallen uberging.

Jenseits des Nevljicatales konnte ich N ul 1 ip o r en k a 1 k 1) r e c c i en beob- 
achten. Fallen  NNW. Diesselbe Breccie fand sich auch unterhalb  
K o s a  k.

Z\vischen P unkt 561 und Landstralle von Nevlje zeigte der Griinsand 
dieselbe Gesteinsausbildung, \vie sie bereits vom Kužna bekannt ist. Die 
Neigung der Tegelz\vischcnlagen betragt 40° N.

Noben der Strafie L a z e - Z g o r n j i  T u h i n j  (Laase - 01)er- 
tuchein) im  Bachbett fielen die Tegel und Sande iiberraschendenveise 
m it (SO" gegen S ein. 50 m \vestlich des Dorfes Laze an der Strahe von 
Nevlje \viesen die Sande ein SO Fallen auf.

Das T ertia r ist von Punkt 587 nach Osten zu in einer Lange von 
lOOOm, auf eine Breite von 100 m zusanim engediangt. Es baut sich im  
\vesentlichen aus glim m erigen Q uarzsanden m it Q uarz-, Dolomit- und 
Kalkgerollen und groben Sandsteinen auf. U nterhalb J e l e n i č a  er- 
\veitert sich der Grunsandzug und erreicht bei J  a s t r  o b l i c a  eine 
Breite von 400 m. Das T ertia r setzt sich aullerhalb des K artenblattes bis 
nach Motnik fort. (B lati Celje [Cilli]).
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Palaontologische Bemerkungen.

In diesern Teil sollan vor allen Dingen Beobachtungen, die vvahrend 
der Bestim m ung der vorliegenden F au n a  gesamm elt w urden, m itgeteilt 
\verden.

Cerithium n. sp.

F undort: S o t e s k a  bei Moravče.
Vorhaiiden sind 35 Exem plare verscbiedener G roli e, nur wenige 

sind vollstiindig erhalten.
Dim ensionen des grofiten Exem plares:
Lange 47,3 m m , Breite 14,2 mm, Hohe des lelzten Umganges 12,4 mm.
Dim ensionen des kleinsten Exem plares:
Lange 17 mm, Breite 6 m m, Hohe des letzten Umganges 5,9mm .
Die Schale ist schlank, turm form ig. Die Zahl der Umgange betragt 

10—11. Die Umgange sind eben, lediglich der letzte ist ein klein wenig 
konvex. V oneinander sind sie scharf getrennt.

Die vorletzte Wmdumg w ird  durch 13—16 Rippen geziert, die durch 
tiefe Furchen  getrennt \verden. Die Falten  (Rippen) setzen sich zu- 
sam m en aus vi er senkrecht un tere inander stehenden Knoten, die langlich 
oval gebaut sind. D urch eine dicke Linie \verden sie m it dem N achbar - 
knoten auf der parallelen Rippe verbunden. Dunnere, feine Linien flan- 
lcieien die starke Linie.

Das untere Ende eines jeden Umganges \vird um saum t von zwei 
Perlredhen. Die Perlen stehen auf Liicke, also nicht senkrecht uinterein- 
ander. Sie besitzen 0'3—0-5 Grofie der Knoten. Die Zahl der Perlen um 
den vorletzten Umgang schw ankt zwischen 30 und 35.

Die Schlul5\vindung ist an der G rundflache ge\voll)t und m it sechs 
et\vas groBeren Perlreihen verselien. Zwischen die ersten vier Perl- 
reihen sind feine, dim ne Perlschniirchen eingelagert. Die M iindung ist 
schiefoval und m it ednem kleinen Kanal versehen, der ein klein \venig 
nach h in ten  verdreht ist. Die Spindel ist kurz. Der rechte M undrand ist 
diinn und zerbrechlich; daher fehlt er bei allen Exem plaren. Die linke 
Lippe bedeokt als Lamelle die Spindel. Bei einigen groBeren E xem plaren 
vveist die linke Lippe in ihrem  oberen, auBeren Teil eine Doppelfalte 
auf (nicht auf der Spindel).

Das Innere des Mundes zeigt vier W arzchenreihen. Die W arzchen 
sind klein und um  das doppelte ih rer Grofie voneinander entfernt.

Zu ervvahnen sind noch bei den ausgewachsenen Exem plaren die 
stehengebl iebenen M undwulste.

Das eben beschriebene Fossil lehnt sich eng an C erithium  plicatum  
Brug. und C erithium  lign itarum  Eichw. an. Es ist eine Form , die z\vi- 
schen den beiden steht. Bereits M. Hornes (1856, S. 399) erkannte, dafi 
z\vischen C. plicatum  und C. lign itarum  enge venvandtschaftliche Be- 
ziehungen bestehen.

Grundlegend unterscheidet sich diese Form  von den beiden anderen 
durch die z\vei Perlreihen am  unteren Ende der Umgange.
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Gemeitisam m it C. plicatum  h a t es die auflere Gestalt, die M iindung 
und die Spindel m it dem Kanal. Aufierdem erin n em  die W arzchen- 
reihen im  In n em  des Mundramdes stark  an C. plicatum . Vgl. auch 
Oppenheim  (1894, S. 806), der diese Reihen fiir ein Charafeteiistikum  
des C. pl. halt.

Mit C. lign itarum  h a t es die stehengebliebene M undwiilste gem ein- 
sam. Es fehlen dagegen die zwei Protuberamzen im  Inner-n des Mundes 
und die quergestellte Falte in der Mitte der Spindel.

Aus allen den erw ahnten Griinden hielt ich es fiir ratsam , eine neue 
Species auszuscheiden, aber n icht zu benennen.

n a t .  G r o s s e
(Fig. 8.)

Cerithium rubiginosum Eichwald.

1856. M. Hornes: Die fossilen Mollusken des Tertiarbeckens von W ien, 
Band 1.
C erithium  rubiginosum  Eich\v. Tafel 141, F igur 16, 18. Seite 396.

F undort: Stounik.
Dim ensionen: 13,4:6,5 mm , Hohe des letzten Umganges im Ver- 

haltn is zur Gesam thohe 1 :3.
Die Beschreibung H ornes’ w urde auch auf die vorliegenden Exem - 

plare passen, nur stim m en die A bbildungen nicht iaberein. Bei imeinen 
E xem plaren ist die Linke Lippe als Lam elle iiber die Spindel und et\vas 
iiber den letzten Umgang nach oben gezogen. Hornes schreibt und bildet 
da von nichts ab.

E ine Cbereinstim m ung m einer Exem plare konnte dch durch Verglei- 
clien m it den in der Sam m lung des Geologischen-Palaontologischen In - 
stitutes der U niversitat Leipzig befindlichen Stucke von C erithium  ru 
biginosum  Eich\vald aus H e i l i g e n s t a d t  bei W ien feststellen.
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Pleurotoma n. sp. ex. aff. (Clavatula) Nataliae Hornes und Auinger.
F undort: Weg nach Osten zwiischen Zduša und Podjelše.
Dim ensionen: Lange 17,6 mm, Breite 6,9>mm, Hohe des letzten Um-

ganges 8,3 mm.
V orhanden sind drei unvollstandig erhaltene Exem plare. Die Di- 

m ensionen beziehen sich auf das besterhaltene Gehause.
Die Schale ist kegelformig und weist 6—7 W indungen auf. (Die 

E m bryonalw indung ist \veggebrochen.) Die Form  erinnert stark an  Ce- 
rith ium , n u r  die deutlich w ahrnehm baren  Zuw achsstreifen weisen auf 
Pleurotom a hin. Die drei obersten Umgange zeigen deutlich drei gekor- 
nelte Reihen. In den nachstfolgenden Umgangen entwickeln sich diese 
drei Reihen dergestalt, dali die E noten der ersten Reihe sich in schlanke, 
dicht zusam m enstehende S-form ahnliche Linien auflosen. Die Enoten 
der zweiten Reihe bleiben, \vahrend die dritte Reihe eine Doppelreihe 
starkerer E orner bildet. Die Basis des letzten tlm ganges ist aullerdem 
m it sieben Querstreifen, die noch E o rnerstruk tu r erkennen lassen, 
geziert.

Die M iindung ist eifonmig. Der rechte M undrand ist abgebrochen. 
Die linice Lippe ist etwas schmal. Der E anal ist lang und verhaltn is- 
m abig breit. Der Innenrand  der M iindung zeigt eine Querstreifung.

Das eben beschriebene Fossil unterscheidet sich von Pleurotom a 
(C lavatula) Nataliae Hornes und A uinger (Hornes und Auinger, 1897, 
Seite 338, Tafel 43, Fig. 1—lb ) dureh die V erschiedenheit in der ersten 
Q uerreihe der Umgange und in der Lange des Eanals.

1V2 Vergrofierung.

(Fig. 9.)

Theodoxus pictus pictus Fer.
1856. M. Hornes: Die fossilen Mollusken des Tertiarbeckens von Wien. 

Band 1.
N eritina p icta Fer. Tafel 47, F igu r 14a, b, c. Seite 535.

1883. R. H andm ann: Die fossile B innenfauna von St. Veit a. d. Tr. Verh.
der k. k. geol. R.—A. 1883 Nr. 11, Seite 173. N eritina Pachii Partsch. 

1912. X. Schaffer: Das Miocan von Eggenburg. Seite 170, Tafel LIV., 
F igu r 33.

F undort: Stotnik:
D im ensionen: Hohe 4 mm, Breite 6,4 mm.
Es liegen 50 Exem plare vor, die sam tlich die gleiche Zeichnung 

und M iindung auf\veisen. Die Gestalt der einzelnen Schalen variert
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et\vas und zw ar dergestalt, dali der letzte Umgang n ich t vollkommen 
ausgebuchtet, sondern m ehr abgeplattet ist. D adurch kom m t ein etw as 
eckiges Aussehen zustande.

Die Schnecke h a t einen ei- bis kugelform igen H abitus. Das Ge- 
\vinde ist n iedrig und besteht aus drei Umgangen, die durch flache 
N ahte voneinamder getrennt sind. Die Hohe des letzten Umganges ver- 
halt sich zur Hohe der beiden anderen 3,5 : 1.

Die M iindung ist oval und erscheint oben etwas verengt. Der rechte 
M undrand ist scharf und ist daher bei den m eisten Exem plaren abge- 
brochen. Die linke Lippe ist in gleichm alliger Breite liber die Spindel 
gezogen. An der Innenseite konnten funf, zum  Teil sechs W arzchen 
beobachtet werden. Das oberste ist doppelt so stark  ausgebildet als die 
iibrigen. E ine F urche grenzt die Spindellam elle nach unten ab.

Die Zeichnung der Sehale besteht aus dichten, feinen, grau-gelb- 
lichbraunen, welligen Linien, die sich um  weiCe, dreieckige, von dieke- 
ren schw arzen L inien linksseitig eingerahm te Fleoken legen und d a 
durch ein schuppenartiges Aussehen hervorrufen. Nach der N aht zu 
\verden die drei- zuweilen auch m ehreckigen Schiippchen zu langlichen, 
rechteckigen Gebilden ausgezogen. Bei einigen abgeplatteten Exempla- 
ren ist an  dem unteren Kiele die Zeichnung \veggefallen, so dali der 
weiBe U ntergrund als Streifen hervortritt.

Bei diesem Fossil fallt auf:
1. Die grolle stratigraphische V erbreitung. (A quitan - Sarm at).
2. Die vielfach vorhandene V ariab ilita t der Gestalt und Zeichnung. 

W ahrscheinlich w urde es sich bei D urchsicht eines groCen M aterials 
von E xem plaren  bei Theodoxus pictus n icht um  eine Species, sondern 
um  einen ganzen Form enkreis handeln. Es hatte  aber keinen Zweck, 
bloB auf Sliicke eines einzigen Fundortes neue Arten aulzustellen. Es 
\vird daher wohl am  zveckinaBigsten sein, von Theodoxus pictus Fer. zu 
sprechen. H a n d m a n n (1883, S. 173) schreibt un ter N e  r  i t  i n  a Pachii 
Partsch V ariabilitat. (Nach W e n z :  Fossilium  Catalogus pars 43 zu 
N eritina [Theodoxus] picta gehorag.) U nter anderem  beschre-ibt er eine 
Var. 2 oculata, die vielleicht unserem  Tvp am  nachsten kommt.

N e r i t i n a  squam ulifera Saindberger (Sandberger, 1875 L and- und 
SuB\vasserkonchylien Tafel XXII, F igu r 4) unterscheidet sich durch die 
pfeilforinigen Sehuppen von den Stolnikexem plaren.

Cardium multicostatum Brocc.

1870. M. Hornes: Die fossilen Mollusken des Tertiarbeckens von Wien.
2. Band. Bivalven. C ardium  m ulticostatum  Brocc. Tf. 30. Fig.
7 a—c. Seite 179.

1912. F. K. Schaffer: Das Miocan von Eggenburg. Cardium  m ullicosta- 
tum  Brocc. S. 65, Tex>tfg. 7.

Fundort: Hrib.
Dim ensionen: 24,4 :23,1.
V orhanden ist ein Sleinkern m it zum '1'eil erhaltener Schale. (Rechte 

Klappe.)
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Mein Exem plar entspricht der Beschreibung und Abbildung Hornes 
im  vvesentlichen. Es konnten jedoch n u r ungefahr 50 R adialrippen ge- 
zahlt werden.

Der H om eschen  Beschreibung \vare noch hinzuzufugen, dal! die 
R adialrippen e in e Gabelung erfahren, zum  Teil eine m ehrfache, die im  
allgem einen in  der Mitte der E n tfem ung  vom AuCenrand bis zum  W ir- 
bel liegt. Meines E rachtens ist dies ein wicbtiiges Merkmal, das jedoch 
den friiheren Beobachtern entgangen ist.

Venus Haidingerl Hornes.

1870. M. Hornes: Die fossilen Mollusken des Tertiarbeckens von W ien.
2. Bd. Bivalven. Venus Haidingeri Hornes. Tf. 15, Fg. 7 a—d. 
Seite 134.

1912. F. X. Schaffer: Das Miocan von Eggenburg. Venus (C icom phalus) 
H aidingeri Hornes, Tafel 40, Fig. 2—4, Seite 85.

F undort: Graben un ter Hrib.
Dim ensionen: 30,8 :27,0.
V orhanden ist n u r  eine recbte Klappe. Die Schale onacht den E in - 

druck eines abgerundeten Dreieckes. Der W irbel ist schvvach nach  vorn 
gebogen. Die \V61bung ist miiBig. In  ziem lich regelmafiigen Abstanden 
sind iiber diie Oberflache ca. 24 konzentrische Lam ellen verteilt. Der 
R and weist eine zarte Zahnelung auf. Vom W irbel nach dem Rande zu 
ziehen feine, hauchdiinne, m it dem bloCen Auge kaum  w ahrnehm bare  
Radialstreifen. Die Schale ist n icht so sehr dum i wie sie S c h a f f e r  be- 
schreibl. Das SchloB ist kraftig. Zahne konnten nicht beobachtet '.veni e n. 
Das beschriebene E xem plar hat eine auffallende A hnlichkeit m it der 
von S c h a f f e r  auf Tafel 40, F igu r 3, abgebildeten Schale.

Arca diluvii Lam. var.

1870. M. Hornes: Die fossilen Mollusken des Tertiarbeckens von W ien-
2. Bd. Bivalven. Arca diluvii L. S. 333, Tf. 44, Fig. 5 c, 3, 4.

F undort: UnterhaJb der Hauser von 464 W  von Hrib.
Dim ensionen: 18,7 : 13,7 :12,1.
Es liegt eine gut erhaltene Muschel vor, deren aufiere F orm  m it der 

von H o r n e s ,  1870, Tf.-44, Fig. 5c abgebildeten Arca Huingarica Hornes 
iibereinstim m t. Die Kerbung, ihre 28 Rippen und Furchen  \veisen jedoch 
auf Arca diluvii Lam. h in. U nter den m ir zu Vergleichizvvecken vorlie- 
genden Arcaschalen aus dem Palaontologischen Museum der U niversi- 
ta t Leipzig zeigt sich in der Kerbung und der Zeichnung die grofite Be- 
standigkeit, \vahrend die aufiere Form  standigen Anderungen un terw or- 
fen ist. In der Area konnten keine 7—8 in einem  W inkel gestellten pa- 
rallelen Furchen, \vie H o r n e s  Seite 334 schreibt, festgestellt \verden, 
sondern n u r zwei. Die rhom boidale Area ist aufiendem m it feinsten, dem 
Schlofirand parallelen Strichen geziert. Sonst stim m t die von H ornes 
gegebene Beschreibung mit m einer Form  uberein.
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Fossilliste des „Aquitans“ von Soteska (Mulde von Moravče).
O ligozan  M i o z i i n

«|
's
Sn
L C3tL

"3o.
o
£

75> X n
<£ £ < H c'Tj

1. C erith ium  plicatum  Brug., var. pap illa tum  
Sandb. + + © +

2. C erith ium  plicatum  Lam.
3. C erith ium  L am arkii Bron g. + + ©
4. C erith ium  m argaritaceum  Brocc. var. mo-

niliform is Grat. + © +
5. C erith ium  lign itarum  Eichvv. © +
6. M urex (O cenebra) Schonnii Hornes. © + +
7. T vphis (M urex) ho rridus Brocc. © + + + -f-

8. M elanopsis H antkeni Hoffm. +
9. N atica crassatina Lam. + +

10. D reissensia B rardi Brocc. + ©
11. T u rrite lla  A rchim edes Brong. + + +
12. Theodoxus (N eritina) pictus pictus Fer. + © + + +
13. P u rp u ra  exilis Partsch. + +
14. M elongena D eschm anni H om es.1 0
15. Buccinum  m iocanicum  Mich. + + +
16. M vtilus H aidingeri Hornes. + © + -
17. C erith ium  n. sp. O

1 Hornes, 1906.
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Fossilliste der „Griinsandzone“ (Mulde von Kamnik).
M i o z ii 11

"Stuc03 ~o 5 a
g- ra

"3 OH 5< I. M. St. 11. M. St, 72

1. Pecten sola.rium Lam. ©
2. Aquipeoten cf. scrabellus Lam. var. tourae-

vis Sacco. ©
3. R adula squam osa Lam. + + + +
4. Haliotis V olhynica Eichw. ©
5. Panopaea M enardi Desh. + + +
6. Arca diluvii Lam. var. + + +
7. Arca spec.
8. Venus spec.
9. Ostrea spec.

10. Pec-ten spec.
11. T urrile lla  spec.

Fossilliste der „Tiifferer M ergelzone“ (Mulde von Kamnik).
M i o z a 11

"S.cra 5̂ "S> o -g
'3 5 "S 0 g
c* ra H 3< 1. M. St. n. M. Si zn

i. T hracia  ventricosa Phil. 4- 4-
2. M actra turonica May. +
3. Gorbula gibba Olivi. + + +
4. Isocardia cor Linn. 4- - - +
5. C ardium  cf. M oeschanum Mav. + +  ?
6. Venus ovata Pennant. + +  +
7. Buccinum  lim atum  Chem. +  +  +
8. Buccinum  restiitutiainuim Foni. +  +
9. Leda n itida Brocc. +  +  +

10. Balanophvllia varians Reuss. +  +
11. Ceratotrochus spec.
12. F labellum  spec.
13. Lucina spec.
14. C ardita spec.
15. L u traria  spec.
16. O strea spec.
17. Modiola spec.
18. Pecten spec.
19. Natica spec.
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Fossilliste des Tortons I. bei Zduša und etw as weiter ostlich davon
(Mulde v on Kamnik).

M i o z a 11

1. P leurotom a Jouanneli Desh.
2. Pleurotom a (Surcula) cf. Reevei Bell.
3. P leurotom a (D rillia) Augustea H. -j- Auing. 

terebra.
4. P leurotom a (Clavatula) n. sp. ex. aff. Xa- 

taliae H. +  Auing.
T urriteJla  b icarinata  Eichw.
T urrite lla  Archimcdes Brong.

. T u rrite lla  cf. verm icularis Brocc. var. 
A ncillaria glandiform is Lam.

5.
6,

7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26

Ancillaria cf. obsoleta Brocc. 
Corbula gibba Olivi.
Cljnpeaster Partsch ii Mich. 
Venus cf. H aidingeri Hoemes. 
Venus ex aff. scalaris Bronn. 
Modiola cf. Volhvnica Eichw. 
Natica spec.
Buccinum  spec.
Pleurotom a spec.
C erithium  spec.
Oslrea spec.
C ardium  spec.
Buccinum  D ujardini Desh. 
Isocardia cor. Linn. 
Pectunculus pilosus Linn. 
Anomia eostata Brcch. 
Pericosm us cf. affinis Laube. 
Scutella spec.

1. M. Sl.

+

+

O
H

n. M. Si.

+ + +
+ + 

+ +

+
+
+

+ + +
+ + + 

+ + 
+  +  + 

I + 
+  +  + 

+  + 
+

+ + + 
+ +  + 

I + 
+ +  + 

+
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Fossilliste des Tortons II. bei Hrib (Mulde von Kamnik).

M i o z a u

5
"a.fc£ "S> Co "S

% M
v

E o c
3< I M. St. 11. M. St. m

1.
2.

C alyptraea chinentsis Linn. 
Ringicula buccinea Linn.

+
1

H—\—h 
+ +

3. Mytilus H aidingeri Hom. + + +  +  +
4. L u traria  oblonga Chem. + + +
5.
6.

C ardium  hians Brocc. 
Tapes Basteroti Mav.

+
+  ?

- + 
+

7. Cardium  m ultioostatum  Brocc. + - +
8. C ardium  cf. baranow ense Hilber. +  +
9. T urrite lla  Archimedes Lani. + +  +  +

10. T urrite lla  tu rris Bast. +
11. T urrile lla  cf. verm icularis var. tricincta Schff. + +  +  +
12. T urrite lla  cf. b icarinata  Eichw. +
13. Lucina cf. D ujard in i Desh. - - +
14. Ostrea cf. lamellosa Brocc. + +  +  +
15. P inna  cf. tetragona Brocc. + +  -- +
16. Arca diluvii Lam. + + +
17. Capulus cf. hungaricus Linn. + +
18. M itra cf. cupressina Brocc. + +
19. Buccinum  cf. Philippi Mich. + +
20. Fusus spec.
21. Peoten spec.
22. Natica spec.
23. Anom ia spec.
24. Ostrea spec.
25. D entalium  spec.
26. T ellina spec.
27. N eritina spec.
28. Buccinum  spec.
29. cf. Cancellaria.
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Fossilliste des Sarmats (Mulde von Kamnik).
M i o z a n

cL o> s "S
£

o oH c3
I. \1, St. II. M. St. m

1. C erithium  pictum  Bast. +
2. C erithium  pictum  Bast var. m itrale Eichw. +
3. Cerithium  rubiginosum  Eichw. +
4. C erithium  disjunctum  Sow. +
5. C erithium  bicinctum  Eichw. +
6. Theodoxus pictus pictus Fer. + + + +

Die Zuwei'Sung der Fossilien zu den einzelnen M iozanabteilungen 
in den vorlieganden Fossillisten erfolgte hauptsachlich  nach folgender 
L itera tur:

1. H o r n e s ,  M 1856, 1870.
2. H o r n e s  u. A u i n g e r ,  1879.
3. H o r n e s ,  R. 1897.
4. H i l b  e r ,  V. 1882, 1883.
5. K o c h  , A. 1894, 1900.
6. S a c c o  et B e l l a r d i ,  1872—1904.
7. S c h a f f e r , F. X. 1910/12.

Stratigraphische Ergebnisse.
Bei Aufstellung der vonliegenden Beschreibung habe ich bevvuBt die 

bereits von den fruheren  B earbeitern bestim m ten Fossilien nicht m it 
ver\vendet, sondenn m ich ausschlieBlicli auf die von H errn  Geheim rat 
K o s s m a t ,  zum  Tei! auch von T e l l  e r  und  m ir gem achten Auf- 
sannnlungen gestiitzt. Es geschah dies einesteils deswegen, weil von den 
friiher bestim m ten Fossilien die Fundorte oft nicht m it angegeben \vor- 
den Siind, oder zum indest nicht genau und zum  anderen, weil ich die 
Schichtgliederung voli kom men unabhangiig und unbeeinflufit aufstellen 
wollte.

In unserem  Gebiet, in dem vom Aquitan l)is zum Sarm at eine kon- 
kordante Ablagerung vor sich ging, ist eine scharfe Grenzziehung zw i- 
schen den einzelnen Horizonten nicht moglich. Die beiliegenden F au - 
nenlisten zeigen, daB iiberall Ubergange vorhanden sind. Auch in der 
Gesteinsausbildung \varen zwischen den Schichten nicht im mer U nter- 
schiede festzustellen.

Es w urde eine Gliederung aufgestellt, die abgesehen von der Aus- 
bildung des Aquitans, das auf den N achbarblatt C e l j e  nicht nach -
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ge\viesen werden konnte, sich gul m it dcr B iltnerschen Tertiargliederung 
der T rifa il-Sagorer Mulde parallelisieren laBt.

Die stratigraphischen U ntersuchungen haben ergeben, daB die bei- 
den auf S okt ion Kamniiik gelegenen T ertiarm ulden  n icht als Uberreste 
z\veier getrennter M eeresbuchten zu betrachten sind; denn es ergab sich 
eine U bereinstim m ung in stratig raphischer (faunistischer) Beziehung. 
Lediglich das A q u i l a n  der Mulde von Moravče ist durch eine an- 
dere Fazies vertreten, als in der Synklinale von Kamnik.

Die Lepidocyclinenfaziies des A quitans der Mulde von Kam nik s telit 
ein Novum dar. Nirgends in  der \veiteren Umgegend konnte eine gleich- 
artige Entvvicklung der aquitanischen Bildungen gefunden werden.

Das aquitanische Meer w ird  sich aller W ahrscheinlichkeit nach  bis 
zum  B o h i n j s k o  j e z e r o  (W ocheiner See) erstreckt liaben. Die von 
K o s s m a t  (Geologie des W ocheiner Tunnels, 1907 S. 21) beschriebe- 
nen OberoligozanschicliLen weisen in ihrem  Hangenden ein haufiges 
Fossil auf (Potam ides m argaritaeeus), was n ichl ausschlieBlich auf SiiB- 
w asserbildungen liindeutet. Die ebenfalls dort gefundene Flora, die nach 
K o s s m  a t , sowohl oligozane als auch neogene Form en enthalt, spricht 
tu r die A nnahm e, daB w ir oligo-m iozane Grenzschichten v,or uns haben. 
Das A quitan von Soteska in der Mulde von Moravče stellt nach deni 
F aunenbefund ebenfalls eine oligo-m iozane Grenzschicht dar. W ir ge- 
hen wohl nicht fehl, wenn w ir eine Erstreckung des oligo-m iozanen 
Meeres von Sektion K a m n i k  iiber die Ebene von K ranj-R adovljica 
bis zum  B o h i n j s k o  j e z e r o  (W ocheiner See) annehm en. K o s s 
m a t  (1907) wies schon darauf hin, dafi bereits im Oligozan Ver- 
bindungen bestanden haben.

Eine weitere Moglichkeit, daB sicb dieses Grenzmeer auch bis h a rt 
an den Siidhang der S t e i n e r  A 1 p e n (U rsprung der K am niška Bi
strica) erstreckt hal, besteht durchaus. Im  Mitteloligozan bestand nach 
T e l l e  r (1885, S. 193—200, 1898 S. 93) eine M eeresverhindung vom 
Pannonischen Becken nach dort. Der Bevveis durch Beobachlung lafit 
sich allerdings nicht erbringen, aber w enn m an bedenkt, daB die Sotz- 
kascliichten in der Svnklinale von Kam nik und Moravče bereits vor Ab- 
lagerung der m arinen  M iozanschichten entfernt \vorden \varen, so w are 
es denkbar, ein gleiches fu r die oligomiozanen Grenzschichten anzu- 
nehmen.

Man kann vermuten, daB die Lepidocvclinenfazies vielleicht jiing- 
stes A quitan darstellt, ev. sogar tiefstes Burdigal. (Nach Liebus, 1928 
S. 109, kom m l den Schichten, in denen sich Lepidocvclina Tournoueri 
m it Miogvpsina vorfindet, ein aquitanisch-burdigalisches Alter zu).

Unscr Gebiet bildet w ahrend des ganzen Miozans den W estteil eines 
Meeres, das iiber die auf Blalt C e l j e  gelegenen T ertiarm ulden m it 
dem groben pannonischen Becken kom m uniziert.

W ir haben es m it einer allm ahlichen Regression zu tun, die bis zu 
einer volligen EntbloBung in postsarm atischer Zeit fiihrte. (Postsarm a- 
tische Bildungen w urden im untersuchten  Gebiet n irgends beobachtet.)

Die Sarm atvorkom m en in der Mulde von Kam nik stellen die am  
\veitest vestlich  gelegenen Vorkommen des pannonischen Beckens dar.
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Das Sarm atm eer vvird n u r durch einen schm alen Arni m it dem 
H auptbecken in V erbindung gestanden haben.

Der G esam tcharakter der M iozanfaunen stim m t m it den Faunen  
iiberein, vvie sie im pannonischen Becken auftreten. Es ist dies ein vvei- 
terer Bcweis fiir die von K o s s m a t  (1906) geauberte Ansicht: „Dic 
T ertiarbildungen innerhalb  der letzteren Regionen (K artengebiet von 
Š k o f j a  L o k a  und L j u b 1 j a n a) bestehen aus Oligozan- und Mio- 
zanschichten, \velche nicht liber den K arst hinvveg m il dem adriatischen 
Gebiete kom m unizieren, sondern entlang der Hiigelzonen an der Save 
m it dem groben Tertiargebiet der ungarisch-kroatischen Ebene in Zu- 
sam m enhang treten."

Tektonischer Teil. 
Mulde von Moravče.

Die Synklinale von Moravče ist eine einfache Mulde, deren Schichten 
auf den ersten Bliok oft den E indruck einer ungestbrten Lagerung 
machen. Es vvird jedocli gezeigt vverden, dali vom ehm lich am  N ordrande 
des M ittelteiles der Mulde bedeutende Storungen vorzuliegen scheinen.

Die folgenden drei S-N  Profile, eins im W esten, das andere in der 
Mitte und das lelzte im Osten der Mulde vverden diese Punkte er- 
lautern.

Das erste S-N Profil verlauft von Češnjice uber Moravče nach 
S o t e s k a .

Č e š n j i c e M o r a v č e S o t e s k a
PKbk

r. m.

T N ,C Tufferer /v\er3al 
(js = Qrunsand.

D K = DachsTein haiK 
P5 = Pseu<loga'lthalee5c.b. 
MK = Mlusc-hel KalK

/ m «  m  v

Die Sande lassen leider ein Schichtfallen n ich t erkennen. N ur in 
der Nahe von Češnjice konnte ein Tegel m it flacher Nordneigung beo- 
bachtet vverden. Die Mitte des Profils zeigt die horizontal gelagerten 
„Tufferer Mergel“. Ani N ordrande der Mulde lieben vviieder die Sande 
ein genaues Messen nicht zu. E rganzt vvurde das Profil durch das E in - 
fugen eines Bohrprofils, das aus einem  lin der Nahe von Soteska n ieder- 
gebrachten Bohrloch aufgenom m en vvorden vvar. Es zeigt deutlicb die 
t)berlagerung des Acjuitans auf Dachsteinkalk.

Das zvveite Profil verlauft in annahernder S-N R ichtung von O. 
D o b r a v a  liber M' von B r o d e ,  G a b e r j e nach  R e b e r.
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O .-  D o b r a v a  G a b e r j e  R e b e r

T M = T u f  ftrcr / ' lerje l  D K = Jach s te in K a!K  
Q s . = ( 5 r u n s a r i d  P j  “ F s c u d o ^ a i l fh .  5cfi.

/ v \K=(v \ u s c h e l K a l K  ž> ‘ *~ * ‘s'a„

(Fig. 11.)

Siidlich von Dobrava steht der D achsteinkalk an, dessen Schichten 
sanft nach N geneigt sind. Ulier dlesen folgen die Sande des tran sg re- 
dierenden „G runsandes“ m it eingelagerten Gerollen, Sandsteinen und 
Tegeln. Die Sandsteine sam t den Tegeln fallen flach gegen NO ein. Bei 
Gaberje licgl der ,,Ledainergel‘' fast horizontal auf den Sanden. Der 
nordlich davon folgende D achsteinkalk ist gegen die Sande scharf ab- 
gegrenzt. Die Kalke fallen fast senkrecht ein. Die bei Reber anstehenden 
„Pseudogailthaler Schichten“ zeigen ein anorm ales Nordfallen. Die 
scharfe Grenze des Steilabfalles des Dachsteinkalkes und die m erkw urdig 
excentrische Lage des Erosionsreliktes von „Tufferer Mengel" bei G a
berje lassen die V erm utung aufkonnnen, dafi h ier eine groBere Storung, 
die den Nordflugel der T ertiarm ulde unterdriickt, vorliegt. Diese Storung 
kam nit auch auf dem K artenblatl in dem streng geradlinigen Verlauf 
der Grenze T rias-T ertia r zum  Ausdruck.

Das Al ter dieses Steilabfalles w ird  gleich zu setizen sein der Storung, 
die den Steilabfall in der Nahe von T u h i n j  an der  M e n i n a  P l a 
n i n a  be\virkt hat.

Das lelzte P rofil verlauft ebenfalls S-N von D o 1 liber P o d g o 
r i c a ,  G o r i c a  nach P r e t r ž.

Die Dachsteinkalke und Dolomite am  Sudrande des Profils fallen 
flach gegen N ein. D aruber sind die gerollfuhrenden „G runsande“ gela- 
gert. Die Gerollbanke weisen unterhalb  der Gorica ein Nordfallen von 
ca. 10° auf. Der Berg Gorica w ird  bedeckt von dem horizontal gelager-

TM-TuffervrMergč/ J)K "Dachsteinhal K 
Qs - Cjronsand WK

t 1 1 ‘ s;; ‘
(Fig. 12.)
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M o r a v č e s o t e s k a  S v .  M o h o r K r a š n ja

ten „Tiifferer Mergel". Die uach N zu w ieder auftretenden Sande lassen 
leider ein Schichtfallen n icht erkennen.

Uas E infallen des bei P retrž auftauchenden Kalkes konnte nicht ge- 
nau festgestellt werden. D aher stellt auch die F allrichtung dieses Kal- 
kes aul' dem vorliegenden Profil n u r eine V erm utung dar.

Die verhaltnism afiig geringen Storungen innerhalb der tertiaren  
Schichtfolge der Mulde von Moravče lassen zw ar noch die von Nord nach 
Siid gerichteten Be\vegungsschiibe (\vie sie im Nevljicatal und auch in 
der ostlichen bortsetzung vorliegen) erkennen. W ir m ussen jedoch an- 
nehmen, daH in dem vorliegenden Gebiete diese Be\vegungen im Aus- 
klingen begriffen sind.

Den Beweis fiir die voroligozane Anlage der Mulde erbrachte 
K o s  s m a t  (1913, S. 127), indem  er darauf hinwies, daB das T ertiar 
liber einen triadischen M uldenrand im  Norden und Siiden transgrediert. 
Die S treichrichtung des triadischen U ntergrundes \veicht nur wenig von 
dem jetzigen Streichen der Tertiarschichten ab.

Das Nevljicatal.

Die Erkenm m g der an sich einlachen Schichtfolge der SynkMnale 
von Kam nik w ird  et\vas ersch\vert durch die in nachsarm atiischer Zeit 
erfolgten sudgerichteten Bewegungen. Diese hatten  eine Oberkippung 
des M uldennordfliigels zur Folge.

Sam tliche durch das Gebiet gelegten Q uerschnitte bestatigen das 
und bieten daher im allgem einen dasselbe Baubild. Es genugt, die oben 
angefiihrten V erhaltnisse an nur einigen, aber dafur charakteristischen 
Profilen zu dem onstrieren.

Das erste Profil im  Nevljicatal \vurde absichtlich nicht durch Gelande 
gelegt, in dem Sarm at vorkommt; denn die AufschluBverhaltnisse darin  
lassen den Nachvveis einer Oberkippung des Sarm ats n icht zu, wie er 
weiter im W esten, im „Theinitzer H iigelland“ zu fiihren ist.

Das Profil \vurde von Punkt 400 (Str. von Nevlje) nach Norden bis 
zu dem Dorfe B r i š e  gelegt.
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S t .  N ikolaj
N e v l j i c a - T a l

-  Da^K“'K
Pse ut llh»l«r- Sth.

/MK KalK
P  r P f  rrr>

C s K a  r  b  o n

((15.)

Der Dachsteinkalk im Siiden des Profils fallt nach Norden em. 
D arauf folgen die gerollfuhrenden, gleichsinnig fallenden Sande des 
„Griinsandes“, die uberlagert vverden von Gesteinen des , T u f f e r e r  i e r -  

«els“ Der Neigungsvvinkel dieser gegen Norden em fallenden Tegel und 
Sandsteine betragt 60-70°. In den Sanden des „Tiifferer Mergels zei-

BRI5E

T -T or1on  C" K arbon
TM.-TuffererMi.rSLl DK = Dachsfe.nKalK o 1 1 ' ' soo ‘ ‘ k<Ln,

WK= VVetfersfeinKsIK

(Fig. 13.)

gen z\vischengelagerte legel eine \vundervolle Spezialfaltung, die aut 
den von Norden erfolgten Zusam m enschub zuruokzufuhren ist. Die Te
gel w aren zum Teil druckgeschiefert, ohne jedoch ihre urspiungliche 
P lastiz ita t verloren zu haben. _

Abgelost werden die „Tiifferer Mergel durch die Gesteine des l or- 
tons. Auf das Torton folgt \vieder die tvpische Gesteinsfolge der »Tuf
ferer Mergel". Die feinen, glanzenden Kohlenschniirchen darinnen fallen
m it 45° gegen Nord ein.

Die Sande des »Tufferer Mergels" haben sich allmiihlich aus den 
Konglom eraten des dariiberliegenden „Grunsandes“ ent\vickelt. Es lol- 
gen N ulliporensande und Sandsteine m it 40—50° NNW. Dariiber wie- 
derliolt sich nochm als diese Schichtfolge des »Griinsandes . Es liegt hier 
eine kleine Verwerfung vor.
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D arauf folgt der Lepidocvclinenkalk (A quitan), der zwischen den 
„Grunsaiid ‘ und die folgenden karbonischen Schiefer und Grauwacken 
eingeklem m t ist. In den K arbongesteinen kom ite ebenfalls ein nordliches 
E infallen  der Schdchten festgestellt \verden.

Das \vidersinnige Nordfallen des „G riinsandes“ und der „Tiifferer 
Mergel" im Nonden des Profils bringt k la r die von Norden erfolgte C ber- 
k ippung der Mulde zum  Ausdruck.

Der strenge, geradlinige Verlauf der Grenze T ertia r gegen Karbon 
und T rias (Pseudogailthaler Schichlen) bei R o ž i č n o  deutet auf e in t 
Absenkung des T ertia rs bez\v. auf eine Aufschiebung des aulierter- 
tiaren  Schichtkom plexes auf T ertia r hin. Das Miozan ist dort einfach 
abgeschnitten. Die Oberscbiebung hat die Eimschuppung des Aquitans 
be\virkl.

Diese Storungszone w ird  hereits in voroligozaner Zeit bestanden h a - 
beu, die jedoch w ahrend  der A blagerung des T ertiars verschleiert 
wurde, um  noch in nachm iozaner Zeit w ieder aufzuleben. In  der Nahe 
von B u č  h a t diese Bevvegung eine V erschuppung des T ertiars m it den 
„Pseudogailthaler Schichten“ verursacht, \vie es das folgende Spezial- 
profil deutlich zum  Ausdruck bringt.

T - .T e r t ia r  P l t . h n c to j i i l th .& h .  

(Fig. 14.)

Siidlich der H auser von G o l i c e  konnte ein Uberbleibsel von 
„G runsanden“ beobachtet vverden, dessen Fallen  NNW  45° betragt. D ie- 
ses T ertia r ist dem  „\V ettersteinkalk“ und den „Pseudogailthaler 
Schichten" aufgelagert.

Z\vischen C i r k u s e  und J a s  t r o b l j e  w urde der M uldennord- 
fliigel durcli das Vordningen der M e n i n a P l a n i n a  nach Siiden 
unterdruckt und die Scbiohtung des Sii(lfluge,ls durcli diesen Vorgang 
steilgestellt.

Auf Sektion K a m n i k  w ar es n icht moglich, die beiden Bewe- 
gungsvorgange, die die nach Siid gerichtete Cberschiebung' und den 
Steilabfall der M enina P lan ina be\virkten, zeitlich getrennt nachzuvvei- 
sen. Die Verm utung, daB es sicli um  zeitverschiedene Vorgange handelt, 
\vurde schon weiter oben zum  Ausdruck gebracht. Vgl. auch S. 9.1 u. f.

Das Hiigelland von Tunjice.

Das von F. S e i d l  (1908) veroffentlichte S-N Profil durcli das 
Hiigelland von Tunjice gibt m. E. den tektonischen Bau dieses Teiles
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der Mulde von Kam nik in bereits k la re r W eise zum Ausdruck, so dali 
von einer nochm aligen Profilziehung abgesehen werden kann.

Es sei mur noch gesagt, daC dieser Bau vollkomnien dem des Nev
ljica tales entsprieht. N ur ist h ier durch die grofiere Flachenbedeckung 
des T ertiars der M uldenbau el\vas grollzugiger. Bas Profil zeigt vor 
allem, die schon von T e 11 e r (1884, S. 313) m itgeteilte Beobachtung 
der Oberkippung des Sarm ats (Dobljičgraben). Kleine Storungen inner- 
lialb der tertiaren  Schichtfolge, \vie sie ans dem  Nevljicatal bekannt 
sind, konnten auch hier beobaehtet \verden. So \vurde in der Nahe der 
P u l v e r f a  b  r i k ein kleiner Spezialsattel innerhalb  der „Ledam er- 
gel“ festgestellt.

Als AbschluB der tektonischen B etrachtungen sei ein schem atisier- 
tes Profil, das von der Mulde von Moravce bis zum  Nevljica gelegt 
wurde, besprochen.

(Fig. 15. siehe Seite 100—101.)

Das Profil lallt deutlich  den urspriinglichen, einlachen Sattelbau 
erkennen. In der Mitte die K arbonaufw 6lbung und an deren Riindern 
Svnklinalen. W eiterhin erkennt m an drei Oberschiebungen, die auf den- 
selben Bewegungsvorgang zuruckzufuhren sind.

Die Schubw eite ist nicht grob und doch hal dieser N orschub im 
Norden des Profils ein Vorgleiten junger Schichten iiber altere und im 
Siiden altere Schichten iiber jungere, z. B. bei Sv. M o h  o r  (St. Her- 
m agor) bew irkt. (Kossmat, 1913 S. 109.)

Die voroligozane Anlage dieses Faltenbaues w urde bereits bei der 
Besprechung der Mulde von Moravče disikutiert. Auch hier in diesem 
Profil zeigt das T ertia r des N evljicatals eine Transgression auf die Trias. 
Es ist sehr gut moglich, an der Transgressionsflache T ertia r-T ria s  eben- 
falls kleine Vorschiebungen anzunehm en.

Es sind keinerlei A nhaltspunkle vorhanden, die die Annahm e vor 
her nordgerichteter Bewegungen irgendw ie rechtfertigen konnten.

Morphologische Bemerkungen.

Auf Sektion K a m n i k liegen die V erhaltnisse so, dali m an die 
nachm iozanen Bewegungsphasen nicht auseinander halten  kann. So soli 
nun versucht w erden, aus den Faltungsphasen, die in den Nachbarge- 
bieten nachgewiesen \vurden, auf das vorliegende Gebiet zu schliefien.

Die Be\vegungsphase, die das S arinat m it betroffcn hat, kann  als 
sicher nachgew iesen gelten. Diese Phase w ird der „v o r p  o n t i s c h  e n 
F  a 11 u n g s p h a s e“ K o s s m  a t’s (1916, S. 29) und der „v o r p o n t i - 
s e l i  e n  F a - l t u n g "  W  i n  k i  e r  s (1913) gleichzusetzen sein.

Anders verhalt es sich m it der „p o s t p o n t i s c h  e n P h a s e“ 
K o s s m a t s  (1916, S. 29.)
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In nachsannatischor Zeit \vird in unserem  Gebiete eine grobe E in - 
ebnung stattgefunden haben, dic sich so\vohl auf das Tertiargebiet, als 
auch auf die aufiertertiaren Gebiete (M enina P lan ina und T ro jane A nti- 
klinale) erstreckt hat.

Es besteht nun der Steilabfall der M enina P lan ina am  N ordrande 
der Nevljicatalzone. Man kann wohl annehm en, dali eine Verstellung 
der M eninaoberflache an der N e vij icastorung in postpontischer Zeit er- 
folgt ist. Es b rauch t nur auf die Beobachtung, dic K o s s m a l (1916,
S. 29) m itteilt: „dafi im  Randgebiet des pannonisehen Beckens aucli nocli 
pontische Seeablagerungen und die an sie anschlieBenden Flullschotter 
in  ziem lich bedeutenden Hohen auftreten  und ortlich noch durch 
p o s t  p o n t i s c h e ,  also sicher pliozane Be\vegungen gestort sind“ 
hingewiesen zu \verden, um  eine Begriindung fiir diese Ansicht zu fin- 
den. Auch an anderen Stellen konnten gleichaltrige Bewegungen nach- 
gewiesen \verden. So schreibt P r  o t z e n (1932) von einer Bewegungs- 
phase im Tertiarbecken von G o l t s c h e e ,  die eine Storung der pon- 
tischen Ablagerungen und der K arsthochflache zur Folge hatte  und die 
er ans E nde des Pontien stellt.

Der Steilabfall an  der Menina P lan ina in seiner heutigen Form  
scheint in dem T e r n o v a n e r  W a 1 d ein Gegenstiick zu haben. (Vgl. 
Kossmat, 1916 S. 33.)

Die in der tertiaren  Schichtfolge auf Sektion K am nik verm uteten 
Be\vegungsphasen seien nocbm als kurz zusammengefaflt:
I. Postsarm atische Phase =  vorpontische F altungsphase Kossmats 

(1916) — vorpontische Faltung  W inklers (1913). Ausvvirkung: Siid- 
uberschiebung.

II. Postpontische Bewegungen Kossmats — vorhoherpontische Senkung 
— postoberpontische Faltung  AV in ld er s. Aus\virkung: Steilabfalle der 
M enina P lan ina und des Dachsteinkalkes am N ordrand der Mulde 
von Moravče.
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Zusammenfassung,

Ob\vohi sich die vorliegende Arbeit vornehmlich mit der Autstellung der 
Tertiarstratigraphie befalit hat, so sei dennoch zusaiiinienfassend die Gesamt- 
schichtenfolge der Tertiarmulden und ihrer Umrandungen gegeben.

Tertiar Sarmat „Cerithienschichten“.
2. Med. Torton ,,Oberer Leithakalk"
Stufe Helvet „Tiifferer Mergel“

Sarmat „Cerithienschichten'

M io  z a  n 1. Med. T. „ .. , „„ , Burdigal ..Grunsand von Gouce
Stufe

O 1 i g o z a n

Krelde 

Trias
N o r i s c h e  S t u f e  
K a r n i  s c h e S t u f e

L a d i n i s c h e  S t u f e

A n i s i s c h e  S t u f e  

S k j ' t i s e  h e S t u f e

Perm
R o 11 i e g e n d

Karbon
O b e r k a r b o n

Der Vergleich unserer Fauna mit den Faunen des norditalischen und des 
pannonischen Tertiars ergab eine Gbereinstimmung mit dem letzteren. Es ist 
dies ein \veiterer Be\veis fur die Anschauung K o s s m a t s ,  dali der Karst 
bereits im Oligozon als Gebirge bestand und dadurch das adriatische Gebict 
voni pannonischen Becken trennte.

AVeiterhin: Die uberkippung des Nordflugels der Mulde von Kamnik, vvie 
sie T e  11 e r  bereits im Hiigelland von Tunjice erkannte, konnte im Nevljicatal 
eingehend verfolgt %verden.

Ferner vvurde festgestellt, daD die Svnklinale von Moravče nicht in dem 
Masse w ie die Mulde von Kamnik von den nach Suden gerichteten Bewegungen 
getroffen worden war, sonst aber einen analogen Bau aufvveist.

Der Trojaner Aufbruch auf Sektion Kamnik er\vies sich als ein einfacher, 
vvohl hauptsachlich in alttertiarer Zeit entstandener Sattel, dossen Bau durch 
die narhmiozanen Bewegungen Komplikationen erfuhr.

Aquitan

Oberoligozan „Sotzkaschichten“ 

Oberkreide (bei Domschale)

Dachsteinkalk
Raibler Schichten (in der Menina Pl.)

\Yettersteinkalk 
Pseudogailthaler Schichten

Muschelkalk 

AVerfener Schichten

Grddener Sandstein
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I ZVLEČEK
K stratigrafiji in tektoniki terciarnih kotanj pri Kamniku.

Razprava se nanaša na vse ozemlje, ki tvori severovzhodno četrtino 
(t. j. sekcijo Kamnik) ljubljanske specialke. Starejše formacije (gornji kar
bon, perm, trias, gornja kreda) so omenjene le na kratko. Glavno pozornost 
posveča razprava samo terciarju, predvsem miocenu. Pri tem se ugotavlja, 
da je najstarejši miocen (akvitan) zastopan edinole pri Brišah v seiverni 
kamniški sinklinali in pri Soteski nedaleč od Moravč v južni laški oz. moravški 
sinklinali. Pri Soteski so zastopane lapornate gline, pri Brišah pa lepidociklinski 
in nulipom i apnenci. V akvitanu sta tedaj razvita dva različna faciesa. Nad 
temi skladi sledi konkordantno tkzv. zeleni golški pesek, ki ga je prištevati 
že k burdigalu. Tudi v  tem horizontu sta zastopana dva faciesa; sivi pesek z 
menjajočimi se plastmi sivice in nuliporni apnenec (po B i t t n e r j u  dolnji 
litavski apnenec). Ta kakor vsi naslednji horizonti se dajo ugotoviti na 
številnih mestih obeh sinklinal. Mlajši horizont (helvet) tvori tkzv. laški lapor. 
Tu sta prav tako zastopana dva faciesa: rumenkasti apneni peščenjak in sivi 
peščeni lapor, v katerem nastopajo neštevilni ostanki školjke Leda. Poleg 
tega nastopajo v podrejeni meri tudi še peščeni skrilavci, skrilavi laporji, 
peski in gline. Nad laškim laporjem sledi v kamniški sinklinali tkzv. gornji 
litavski apnenec, ki ga je prištevati že k tortonu. V moravški kotlini ta 
tvorba ni zastopana. Sarmat je najmlajši oddelek terciarja, ki je zastopan v 
kamniški sinklinali. V tem horizontu nastopajo predvsem peski, sivica, pa tudi 
apnenci s polžem Cerithium pictum Bast. Poleg tega so zastopane tudi še 
diluvialne plasti na obeh straneh Kamniške Bistrice.

Nato podaja avtor podroben opis stratigrafskih razmer v moravški ter v 
kamniški sinklinali. Kamniško terciarno sinklinalo razdeli pri tem opisu v tri 
predele: tunjiško gričevje, mekinjski predel in n e vij iško dolinsko cono.
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V paleontološkem delu, ki sledi nato, so opisani naslednji rodovi oz. 
vrste, ki so bile najdene na obravnavanem teritoriju: polži Cerithium n. sp.,
C. rubiginosum Eichw., Theodoxus pictus pictus Fer. ter školjke Cardium 
multicostatum Brocc., Venus haidingeri Hornes in Arca diluvii Lam. var.

Vse plasti od akvitana do sarmata so med seboj konkordantne in so 
prehodi med njimi večjidel nejasni. Stratigrafska raziskovanja kažejo, da 
obeh (kamniške in moravske) terciarnih sinklinal nikakor ni smatrati za 
preostanek dveh ločenih morskih zalivov. Favna obeh sinklinal je namreč 
enaka. Le akvitan nastopa v vsaki sinklinali v drugem faciesu. Pri tem je 
poudariti, da je leipidociklinski facies akvitana v kamniški sinklinali nekaj 
povsem novega, čemur daleč na okrog ni najti primere v odgovarjajočih 
plasteh. Tudi akvitansko morje je podobno kot oligocensko segalo čez Ljub
ljansko kotlino tja do Bohinjskega jezera.

Kar se tiče tektonskih razmer, je pripomniti, da so tudi terciarne plasti 
obeh sinklinal že precej premaknjene. Prav tako kot v severni kamniški 
sinklinali je tudi v moravški sinklinali možno ugotoviti, da je prišel pritisk 
od severa, vendar se kažejo posledice tega premikanja v slednji v mnogo 
manjši meri. Vendar pa so tektonski procesi v tej dobi že ponehavali.

Pri morfološkem razmotrivanju prihaja avtor do zaključka, da se dajo 
ugotoviti v tem ozemlju poleg predpontskih tudi še postpontska premikanja. 
V slednjo fazo prišteva strmine Menine planine na severnem robu nevljiške 
dolinske cone ter dachsteinskega apnenca na severnem robu moravške sin- 
klinale.

8*



PRIRODOSLOVNE RAZPRAVE, 2, 112—124. 
Ljubljana, 23. VIII. 1933.

34. izveštaj Društva za istraživanje spilja u Ljubljani.

Trihoptere Slovenije.
Dr .  M. R a d o v a n o v i č ,  kustos m uzeja, Sarajevo 

Sa 3 slike u tekstu i tab. VII.

Za vrem e m oga jednogodišnjeg bav ljen ja  na  ljubljanskoj univerzi 
imao sam  priliku  da se pozabavim  i proučavanjem  trihopterološke 
iaune u Sloveniji. Večimu m ate rija la  sam  pribavljao  sam  pri ekskurzi
jam a i šetn jam a, a  veliki deo toga dobio saim od poznanika i p rija te lja , 
ko ji su pokazivali veliko interesovanje za ovaj rad. Tako m i je  g. docent 
S e l i š k a r  stavio n a  raspoloženje svoju zbirku odraslih  oblika 
trihoptera, koje je  u toku nekoliko godina prikupio  po raznim  kra je - 
vim a Slovenije (večinom V rhnika i okolina). Dobrotom g. d r .  K o s a  
dobio sam  n a  obradu m aterija l iz ljubljanskog m uzeja (sam o larve), a 
od „D r u š t v a z a  r a z i s k a v a n j e  j a m "  pečinski m aterij al, ko ji 
su vredni članovi ovoga d ruštva  prikupili po raznim  slovenačkim 
pečinam a u toku nekoliko godina svoga intenaivnog rada. G. prof. 
H a d ž i  m i je  poverio trihopterološfci m aterija l zoološkog in stitu ta  
i u tolku sam oga rad a  urvek m i donostio po neku intereisantinu formu. 
Osim toga su me p ri skup ljan ju  m aterij ala pom agali g. dr. Lj. K u š č e r 
i g. V. F a b i a n .  Na ta j način  se moglo prikupiti i obraditi nekih 50 
vrsta  trihop tera u raznim  fazam a života. To je  svaka ko sam o jedan  
m ali deo onoga broja, u kome ove životinjice m aseljavaju naše krajeve. 
U Evropi je  do sada poznato oko 650 vrsta  ovih insekata, a u  Nemačkoj 
oko 260 vrsta. N aša otadžbina je  trihopterološki još sasviim nedovoljno 
istpitana, ali več i dosadašnja isp itavanja pokazuju, d a  su naši krajevi 
neobično bogati trihop teram a i, što je  vrlo važno, da u našim  obla
stim a živi i znatan  broj čisto endem ičnih oblika, što ni j e slučaj u 
svim a delovim a Evrope (Nem ačka na  pr. pored sve brojnosti vrsta 
nem a ni jednog svoga tipionog pretstavnika).

Osim m ojih  radova ispitivanjem  ovoga reda insakata u našo j 
državi, koliko m i je  poznato, do sada se bavio samo veliki češki ento- 
molog F. K 1 a p  a 1 e k. Na taj način se ipak uspelo, da  se u raznim  
oblastim a naše otadžbine do danas uporna preko sto (iza sada ne znam  
taono koliko) vrsta  trihoptera , a med ju  n jim a i p riličan  broj novih, 
specifično naših  oblika. Usled m aterija ln ih  neprilika iscrpnija  tr i-  
hopterološka isp itivanja Slovenije u toku ovoga kratkog vrem ena 
n isu  se mogla poduzeti, što je  svakako velika šteta.

Pom enutoj gospodi, ko ja su me u t«ku isp itivanja  pom agala u 
radu, i ovom prilikom  najsrdačn ije  zahvaljujem . Neka ovaj skrom ni 
rad  bude jedan  znak duboke zahvalnosti ljubljanskoj univerzi, odakle 
sam  poneo najlepše uspomene.
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Fam. Rhyacophilidae.
Rhijacophila vulgaris Plot. — (Im agincs.) — M o č i l n i k  20. IX., 

na L jubljan ici; V r h n i k a  21. IX.; K a m n i š k a  B i s t r i c a  9. VIII.
Rh. philopotamoides Mc Lachl. — (I.) — S i j  e n i e 9. VI. 1919. 

Genitalne nožiče n a  apikalnom  k ra ju  nisu tako urezane, a i Appendici 
p raeaeales su drukčiji nego kod tipične forme. Možda zaseban varijetet.

Glossosoma Boltoni Crut. — dve učaurene larve i jedna nim fa — 
rečica sto protiče kroz B o h i n j s k u  Bi s t r i c u ,  odm ah ispod kolo
dvora, 12. VI. 1932.; V r a t n i c a  24. IV. 27., — jedna larva sa kučicom 
u potoku u  jam i, svakako doneta potokom sa površine.

Agapetus comatus Pict. — (larve i nim fe) — potočiči iznad 
R a k o v n i k a  3. VII. 1932.; U n e c  kod sela P l a n i n e  7. VII. 1932.; 
kučice pričvrščene ispod kam enja.

Fam. Philopotamidae.
Philopotamus ludificatus Mc Lachl. — V r h n i k a  21. IX. (I.).
Wormaldici subterranea n. sp. — Ovu form u sam  u velikom broju 

i u svim a fazam a razvitka nalazio u  pečinam a P o d p e š k a  j a m a  i 
P o k r i t o  b r e z n o  i privrem eno je  opisao pod gornjim  im enom  u 
„Z o o 1. A n  z.“ Bd. 100, H. 3/4. N ju su na  pomenuitim m estim a prvi 
p  u t zapazili gospoda docenti K e n k  i S e l i š k a r  p r i svojimi 
speleološkim itspitivamjima; kasn ije  m i je  g. d r .  S e l i š k a r  skrenuo 
pažmju na  ove oblike i pokazao mi njihovo nalazište, na  čemu m u 
dugujem  duboku zahvalnost. Neobična važnost ove forme sastoji se 
prvenstveno u torne, što je ovo prv i i za sada jedini poznati pretstavnik 
ovoga reda insekata, koji ceo svoj živolni ciklus provodi duboko u 
m račnim  pečinskim  prostorij am a, te se p rem a torne m ora označiti kao 
pravi pečiinski Stanovnik. Z atim  je ovo p rv i pretstavnik  roda Wormaldia, 
nad jen  u podzemnim  šupljinam a (egzem plari od W. subnigra Mc. 
Laoh., koje je  L a n g h o f f e r  našao u D j u l i n o m  p o n o r u  u 
H rvatskoj, mesumnjivo su doneti vodom isa površine), i najzad , što je još 
najvažnije, ovo je  za sada (koliko m i je poznato) jedini pretstavnik 
od celokupne pečinske faune, koji je  poznat u  svim a fazam a razvitka 
od ro d jeo ja  do sm rti.

Larve i nim fe ove forme nadjene su u velikom b ro ju  u  potočiou u 
P o k r i t o m  b r e z n u  (ova podzem na šup ljina  nem a direktne veze 
za spoljnim  svetom, a podzemno kom unicira sa P o d p e š k o m  j a -  
m o m ) i u potoku „k“ (K e n k  - S c 1 i š k a r) u P o d p e š k  o j j a m i ,  
koji je u stvari samo produženje prvoga i nalazi se oko 85 m  udaljen  
od u laska u pečinu, a  zatim  ulirzo opet podzemno iščezava. Im agines 
su nalažene na istim  m estim a mileči ili m iru juči na  vlažnim  pečinskim  
zidovima. Životinjice su u  nesrazm erno večem b ro ju  nalažene u  Po
kritom  breznu, koje u  glavnom pretstav lja njihovu ipravu domovinu.

I m  a g o.
D užina tela  kod m užjaka 6 —7 mm, kod ženke 7— 8  m m ; raspon 

k rila  17—18 m.
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G l a v a  i g r u d i  m rko tanini; glava i prvi članci p ipaka gusto 
obrasli m rko-žutim  ili tam no-žutim  čekinjicam a i dlačicam a. P i p c i  
nešto krači od p red n jih  k rila , jaki, u  oblifcu bičeva; članci k ra tk i i 
cilindrični, obrasli sitn im  dlačicam a; prvi članak  neznatno duži i 
m očniji od ostalih bazalnih  članaka, drugi članak krači od ostalih ko ji 
m u sleduju; svi članci crno-tam ni, prem a vrhovim a pipaka postepeno 
svetliji, n a  zglobovima žuto ili svetlo-žuto prstenasti. O č i  dobro raz- 
vijene i jako ispupčene, na površini obrasle sitnim  fin im  dlačicama. 
Ocelli postoje. Palpi maxillares petočlani; prvi i drugi članak iste 
dužine i m očniji od sledečih, oba ukupno dugaoka koliko treči sam ; 
četvrti članak dugačak koliko jedan  od prva dva; peti članak najduži 
i n a jtan ji, poviti j iv; na apikalnom  k ra ju  sa unu tarn je  strane drugog 
članka k ra tke  tanke čekinjice; svi članci crno-tam ni, izuzev petoga, 
ko ji je  tammo-siv; svi članci, a naročilo treči, gusto obrasli finim  
sitnim  dlačicam a, koje svakako vrše i neku čulnu funkciju. Palpi 
labiales tročlani, znatno svetliji od prethodnih, tammo-sivi ili svetlo- 
sivi, takodje obrasli fin im  dlačicam a; prva dva članka od prilike iste 
dužine, treči nešto duži; sva tri članka od prilike iste debljine.

Sl. 1. I m a g o. a glava; b prednje, c stražnje krilo; d kraj tela sa strane;
e odozgo; f kraj tela 9  .

K r i l a  tam no-siva. P redn ja  k rila  duguljasto-eliptiena, od prilike 
trip u t toliko duga koliko široka, apikalno izduženo-ovalno zaobljena; 
gusto obrasla dlačicam a; u uglu, koga grade Costa i gorn ja  grana 
sectora radii, nalazi se jedno polje gusto obraslo večini dlačicam a; 
diskoidalna, m edialna i T hvrid ium -čelija  zatvorene; b ifurkacija  za 
vržnih žilica (Endgabeln) u  oba krila po form uli: 1 , 2, 3, 5. Z adnja 
k rila  od prilike iste širine kao i p red n ja  k rila  i dvaput toliko duga 
koliko široka; discoidalna i T hvrid ium -čelija  zatvorene, M edialna če- 
lija  otvorena; površina i costalna ivica gusto Obrasle dlačicam a; polje 
sa gustim  dlačicam a postoji kao i n a  p rednjim  krilim a; donja ivica 
k rila  optočena dugim, tank im  dlakam a. N o g e  tam no- ili svetlo-sive 
(kod m užjaka tanm ije), obrasle finimi dlačicam a; prvi par najkrači, 
treči najduži; tibije trečeg para  gusto obrasle dlakam a; mam uze: 2, 4, 4.

A b  d o m e n  tammo-isiv ili m rko-siv; zadnja ivica osmog terg ita  kod 
m užjaka blago urezana; ona n ije tako ravna kao kod W. occipilalis, niti

c.



Trihoptere Slovenije. 115

pak tako trouglasta kao kod W. triangulifera, a  n i tako duboko urezana 
kao kod W. subnigra (prem a podatckna po U l m e r u ) .  Appendices 
praenales jednostavni i p ružaju  se u nazad sa obe strane modifikovanog
1 0 . segmenta; g e n i t a l n e  n o ž i č e  dvolačne, n jihovi članici od p ri
like iste dužine; prvi članak znatno debiji, drugi tan ji i n a  apikalnom  
k ra ju  zaobljen; oba članka, kao i App. praeanales, obrasli sitnim  d la 
čicama; oba zadnja članka povij ena u n u tra  i m edij alno se sukobljavaju. 
Deseti abd. segm ent u obliku duguljasto izvučene trouglaste hitinske 
pločice i pruža se unazad izm edju App. praean., prepokrivajuči odozgo 
prostor izm edju  gen. nožiča. Kod ženke 10. abd. segment vrlo kratak , sa 
jedn im  uzdužnim  prorezom ; Cerci m ali, jednočlani.

N y m  p h  a.
U m aterij al-u jam skog društva našao sam  samo dva egzemplara, 

ko ji  su 25. IV. 26. nad jen i u najdub ljem  delu P o d p e š k e  j a m e .  
Zatim  isarn 19. VI. 32. u  društvu  sa g. docentom S e l i š k a r  e m  sa- 
kupio veliki broj ovih oblika u  pečini P o k r i t o  b r e z n o .

Sl. 2. N y m p h a. a labrum; b mandibula; c palpi; d kraj prednje noge sa
čaporcima.

Telo dugaoko 6 —7 m m  i 1,5—2 m m  široko, vretenasto, na trečem  i 
četvrtom abd. segmentu najšire.

L a b r u m  polukružan, sa nekoliko k ra tk ih  i jednim  parom  dugih 
čekinja u gornjim  uglovima. M a n d i b u l e  duge i jake, bazalno kole- 
nasto povijene, sa tri dobro razvijena oštra zuba; unu tarn jom  ivicom 
sitno testerasto nazubljene; bazalno, sa spoljne strane, nalaze se n a  n jim a 
po dve čekinje, od ko jih  je  p rva znatno duža. Palpi maxillares petočlani; 
peti članak  najduži, treči duži od ostala tri. Palpi labiales tročlani; 
drugi članak najkrači, treči najduži. P i p  c i vrpčasti, nešto krači od 
tela. Oči dobro razvijene, jako ispupčene.

U prednjim  uglovima mezonotum a po jedan  pram en čekinja. 
K r i l a  kratica, dosežu do petog abd. segmenta. N o g e  duge i jake;
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prednje noge najkrače, zadnje majduiže; m am uze: 2, 4, 4; n a  svim a 
tib ijam a jedna m am uza duža nego druga; p rv i i drugi tarzaln i članak 
sredn jih  nogu obema ivicam a gusto obrasli dugim  svetlini dlakam a; 
kandže jake i kukaste.

Cekin j e n a  abdom en u vrlo retke i kratke, te,k od 6 . segm enta nešto 
češče i duže. Š k r g e  i l a t e r a l n e  l i n i j e  ne pošto je. A d h  e- 
z i o n i  a p a r a t  slabo razvijem; presegm  en talno od 3. do 8 . (na 6 . sa 
ostrim  hitinskiim kukicam a), postsegmemtalno samo na 5. aibd. 
segmentu, gde je istovremeno i najjače razvijen.

K u č i č a  11—12 m m  duga i oko 4 m m  široka, sagradjena od 
večih zrna peska, sitn ih  kam enčiča i lju štu rica  sitn ih  pužiča, a sa 
strana se obieno nalaze pričvrščeni i veči kam enčiči; ventralno otvo- 
rena; kučice večinom ispod kam enja, pričvrščene. K o k o n  svetlo-siv, 
bez ikakvih rupica i otvora, tanak, providan, te  se delovi tela lutkice 
u n jem u vrlo jasno razlikuju , celom površinam  srastao sa kučicom; 
dugačak 7— 8  mm, širok 4—5 mm .

D užina tela  kod larve iznosi 13—14 mm, širina  oko 1,5 mm.
G l a v a  i p  r  o n  o t  u m  žučkasti ili crvenkasto-žuti, pronotuin 

obiono m alo svetliji. Glava duguljasto-ovalna, sa s tran a  (naročdto u 
oblasti očiju) i u okcipiitalnom delu svetlija, u p rednjem  delu clypeus-a 
najjače  obojena. O č i  norm alno razvijene ili neprim etno reducirane i 
leže sasvim  sa strana i napred , odm ah iza m andibula. Na glavi se 
nalazi izvesan broj čekinja i čakinjica (n jihov bsroj i raspored opisan

Sl. 3. L a r v a ,  a glava odozgo; b glava odozdo; c mandibula; d maksile sa 
labijem1; e prednja noga; f čaporak prednje noge; g izrastao za lcvačenje

(Nachschieber).

L a r v  a.

d
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je  u ran ijem  radu, a vidi se jasno i sa slike 3a i b). L a b r  u m opnast, 
nehilin iziran  i može se daleko ispružiti i uvuči; spreda u  sredini malo 
urezan; njegova p red n ja  ivica gusto obrasla sitnim  dlačicam a, a oko 
prednjeg ulegnuca jedan  p ar svetlih, k ra tk ih  čekinjica. M a n d i b u l e  
jake, povij ene, asim etrične, tam no-žute, sa dva iziibiča pod ostrim  
vrhom ; n a  njihovo j spoljnoj stran i nalaze se po dve ček in j e, od ko j ih 
je  p red n ja  ižuta i povijena nap  red. Palpi mazillares petočlani, 
povijeni; članci cilindrični i nejednaki; p rv i članak sasvim  srastao sa 
lobusom; drugi članak na jk rač i i debiji od sledečih, koji su dalje 
redom  sve tanji; četvrti članak najduži; peti iste dužine kao i treči i 
završuje se senzibilnim  čepičima. Lobus maxillaris visoko kupast, 
gusto obrastao svetlim  dlačicama. Lobus labialis tupo-kupast; njegovi 
palpi rudim entni. P  i p  c i se nalaze kao dvojni štapiči na uizvišenjima 
odm ah iza m andibula. H y p  o s t o m u  m  trouglast, mnogo širi nego što 
je dug (po U lm  e r  u on kod P h i l o p o t a m i d a  uopšte ne postoji).

P r o n o  t u m  otvorenije boje nego glava, žučkas>t ili svetlo-žut; 
njegova p red n ja  ivica optočena nizom  tankih  črn ih  čekinja, od kojih  
su jedne vrlo duge, a druge od p rilike za polovinu krače; sličan niz 
čekinja p ruža se poprečno odm ah iza polovine dužine pronotum a; 
pron. napred najširi, a pozadi se vratoliko suzuje; njegova zadn ja  
ivica uzvišena i oivičena cm im  robom ; slični robovi se nalaze i sa 
strana lateralno. M e s o n o t u m  i m e t a n o t u m  sasvim  kožasti i me- 
kani. N o g e  bledo-žute, sa močnim  hitinskim  trnovim a i retkim  če- 
k in jam a; sva tr i  p a ra  od prilike 'iste dužine; tibi je sa po dve završne 
m am uze; tarzi p redn jih  nogu sa u n u tarn je  Strane sa češljoliikim h itin 
skim  zubičim a; kandže srednje veličine, slabo povijene, ostre, sa po 
jednim  kratk im  tm ičem  i jednom  dugom trnolikom  čekinjom.

M e s o n o t u m ,  m e t a n o t u m  i a b d o m i n a l n i  s e g m e n t i  
sasvim  beli i bez pigm enta, sa retkim , tankim  čekinjam a. Š k r g e  i 
l a t e r a l n e  l i n i j e  ne post oj e. Pet analnih  škrga (po U lm  e r  u 
kov svih pretstavnika ove fam ilije četiri), koje su sikoro uvek izvučene. 
T e r m i n a l n e  i z r a s l i  z a  k v a č e n j e  (Nachschieber) duge i 
močne, dvočlane; prvi članak dugačak i cilindričan; drogi kratak, 
znatno krači i oikrenut dole, sa dve duge i jednom  kratkom  čekinjom ; 
završne kandže vrlo jake, kukasto povijene, prosite, sa 3—4 čekinjice 
dorzalno.

Larve žive u kobasičastim  m režicam a od paučine (tabla sl. 6 ), 
pričvrščenim  za kam enje; ove su 20—25 m m  duge i 7— 8  m m  široke. 
Potok, u kome su nalažene larve i lutkice, širok je oko 0.5 m; bnzina 
vode oko 0,40 m  u sekundi; tem peratura vode prosečno 7—8 ° C. Živo- 
tin jice n ase ljav a ju  sam o vrlo p litka  m esta potoka, jedva 2 —3 cm 
dubine.

Larve i nim fe ovoga insekta nalažene su n a  pom enutim  m estim a u 
svim a dob im a godine. Odrasli oblici su  tafcodje zapažami u svojim  
nalažištim a u  svima godišnjim  vrem enim a, ali se u  njihovom  po jav lji- 
van ju  ipak mogao utvrditi jasan  periodicitet. Tako su od 85 exem plara 
adultn ih  oblika, koji su od oktobra 1928. do 1. ju n a  1932. zapaženi u 
P o d p e š k o j  j a m i ,  nadjeni u pojedinim  mesečima:
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jan u a r ...................................
februar ..................... . . . .  1
m a r t .......................... . . . .  2
a p r i l ..........................
m aj ................................... . . . .  5
j u m ................................... . . . .  18
ju li .......................... . . . .  2 2

a v g u s t .......................... . . . .  6
septem bar . . . . . . . .  16
oktobar , . . . . . . . .  2

novem bar . . . . . . . .  1
decem bar . . . . . . . .  1

Prem a torne dakle največi broj odraslih  insekata zapažen je  u toku 
letn jih  meseca, t. j. od ju n a  do septem bra (u avgustu tako malo sva- 
kako usled ferija, te su i ekskurzije u ovome mesecu vršene mnogo 
redje). P rilikam  ovogodišnje posete 19. ju n a  u  P o k r i t o  b r e z n o  
(ova podzem na šup ljina je  do sada svega trip u t posedena: prvi pu t pri 
njenom  slučajnem  otkriču kopanjem  1914. g., kada je otvor ponova 
opet zasut; zatim  12. ju n a  1927. i najzad  pom enutog datum a ove godine) 
našli smo tam o ove životinjice u velikom ibroju, što takodje svedoči, 
da se one naročilo  leti p o jav lju ju  u m nožini. Naprotiv, kao što se vidi 
iz priložene liste, n a jm an j e ih je  zapaženo u toku zime. Dakle, pored 
sve monotonosti klim atskih  uslova u m račnim  podzemnim  hodnicim a 
ipak se jasno vidi, da je  prava sezona jav ljan ja  ove pečinske forme u 
odraslom  stan ju  ipak leto, i ako se ona po jav lju je  i u  ostalim  mesečima 
u toku cele godine.

N astaje p itan je , od kuda i na koji način je  Wormaldia subterranea 
n. sp. prodrla u ove pečine i sa kojorn od nadzem nih vrsta  svoga roda 
stoji u najbližoj genetičkoj vezi? Da li je  naseljavanje ovih podzemnih 
prostorij a izvršeno aktivno ili pasivno, t. j. d a l i  su im agines postepenim  
prodiran jem  sa površine sve dublje u unu trašn jost pečine prilagodile 
se najzad  sasvim  životu u m račnom  podzemnom svetu, ili bi se pak 
moglo predpostaviti da su larve prvobitno od nekuda donete vodenim 
tokom i prilagodile se na  nove uslove života? Koje li je  zatim  prvo
b itna  praotadžbina ove životinjice, P o d p e š k a  j a m a  ili P o k r i t o  
b r e z n o ?  Predpostavka o pasivnom  naseljavanju  donetim  larvam a 
izgleda malo verovatna, je r potočič, u kome ove životinjice danas pro- 
vode svoju larvenu i n im falnu  fazu života, dolazi nesumlnjivo iz velike 
daljine i pre tstav lja pravu podzem nu vodu. čak  i kad bi larve mogle 
biti žive transportovame na toliku daljinu , to bi one ovde svakako pre 
uginule, nego što bi se mogle naglo prilagoditi na sasvim  izm enjen nn - 
lieu. Svakako je dakle verovatnije, da je  naseljavanje izvršeno aktivno 
postepenim  p rod iran jem  odraslih oblika. Ovo naseljavanje moglo je se 
takodje izvršiti n a  dva razna načina: postopnim  prodiranjem  od ulaza 
duž desnog kana la  P o d p e š k e  j a m e  (opis i plan pečine kod 
K e n k a  i S e l i š k a r  a u navedenom  radu) do današnjeg staništa u 
ovoj pečini, a odatle uzvodno (možda u obliku larve) u P o k r i t o
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b r e z n o  — ili pak kroz nokc pukoiine sa površine prvobitno u  P  o - 
k r i t o  b r e z n o ,  a zatim  postepeno nizvodno u  P o d  p e š k  u j a m  u. 
Za sada se sigurno može reči samo toliko, da je  W. subterranea u 
svim a fazam a nesrazm erno m nogobrojnija u P o k  r i t o  m  b r e z n u ,  
i da se ovo danas m ora sm atrati pravom  dom ovinam  ove forme. Da 
li je  ovo istovremeno i n  j ona pradom ovina, ne može se za sada reči 
ni malo pouzdano. Isto tako se za sada ne može odrediti, koja je  po
vršinska form a roda Wormaldia n jen  najbliži srodnik. Za ovo bi bilo 
potrebno celu okolinu isorpnije trihopterološki proučiti i utvrditi, koji 
sve srodni oblici žive u najbližoj okolini, kao i eventualno nači još neka 
nalazišta  ove forme, ko ja do sada osiim pom euutih pečina mije zapa- 
žena nigde više.

Wormaldia subnigra Mc Lachl. — u rečici Ž i b e r š i c i  kod Lo
gatca našao sam  28. VII. 1932. jednu sasvim  odraslu nim fu ( J ), koja 
izgleda da nesum njivo pripada ovoj vrsti.

W. triangulifera našao sam  jednog odraslog više B o h i n j  s k  o g  
j e z e r a  (kod slapa Savice) 12. VI. 1932. Završetci 2. članka genitalnih 
nožiča prilično zaobljeni, ne „gerade ahgestutzt“, kako U lm  e r  kaže za 
ovu formu.

Osim pomen li tih vrsta roda Wormaldia na  nekim  m estim a našao 
sam  još neke larve i nimfe, čije sistem atsko mesto n ije  ibilo moguče 
utvrditi. Tako sam  3. VII. 1932 u potočičima iznad R a k o v n i k a  
našao neke nim fe ovog roda. Pošto je pak od njega u nim falnoj fazi 
opisana sam o vrsta subnigra, to je nem oguče odrediti, kojoj formi p ri-  
padaju  ove nimfe. Životinjice su 6 —6,5m m  duige i oko 1,5-mm široke; 
kučica oko 9 m m  duga i 4—4,5 m m  široka, eliptična, od sitn ih  ka- 
menčiča i z rn a  peska, sa ventralne istrane otvorena; lutkice u kokonu, 
koji je  sa svih strana pričvrščen za kučicu; pričvrščene ispod kam enja.

Osim toga našao sam  u jednom  potočiču u selu K a 1 i š e kod 
L a n s k e g  v r h a  26. VII. 1932. jednu  larvu, jednu  nim fu i dve tek 
učaurene larve od ovoga roda. L arva duga oko 9 mm, široka oko 1 mm. 
Glava i pronotum  bledo-žuti; pronotum  svetliji; clvpeus u  prednjem  
delu crvenkasto-žut; pleurae sa stran a  u prednjem  delu, naročito u 
okolini očiju, sasvim  svetle; m andibulae jake, mnko-tam ne; hypostom um  
m ali, spljošteno trouglast; oči norm alno razvijene; usn i aparati sasvim 
prem a tipu ovoga roda. P ronotum  u zadnjem  delu vratoliko sužen; na 
zadnjoj i la teraln im  ivicam a sa širokim  cm im  rubom. Noge iste boje 
kao i pronotum , sa tm olikim  hi tinskim  izraštajim a. Glava i pronotum  
sa retkim  črnim  čekinjam a. Mesonotum d m etanolum  se ne razlikuj u 
od abdom inalnih segmenata. Ovi sasvim  beli, sa retkim  tankim  če- 
k in jam a, bez škrga i la teraln ih  lin ija. 4 analne škrge. Term inalni 
nastavci za kvačenje močno razvijeni, sa jak im  kukastim  završnim  
kandžam a. Larve žive u paučinastim  m asam a ispod kam enja.

N jm p h a  duga 5— 6  mm, široka oko 1,5 mm; kučica duga oko 8  mm, 
široka oko 4 mm, sastavljena iz paučinaste mase i kam enčiča, sa po 
nekom  ljušturicom  od pužiča; kučice pričvrščene ispod kam enja. Pipci 
nim fe krači od tela; k rila  jedva dopiru do 5. segmenta. Inače sve prem a 
tipu nim fe ovoga roda.
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V rste ro d a  Wormalclia izgloda da su rasprostrte po celoj Slove
n iji, ali nigde n isu  m nogobrojne. Ja  sam  ih uvek nalazio u m alom  
bro ju  i vrlo retiko.

Fam. Polycentropidae.
Polgcentropus flavomaculatus Pict. — larve i nim fe — Ž i b e r  - 

š i c a kod Logateca 26. VII. 1932.
Plectrocnemia geniculata Mc. Lach. — jedna larva i jedna n im fa — 

B o h i n j s k a  B i s t r i c a  (v. Glossosoma Boltoni).

Fam. Psychom yidae.
Psgchomgia pusilla Fbr. (I.) — K a m n i š k a  B i s t r i c a  ju la  1922.

Fam. Hydropsychidae.
Hydropsyche instabilis Curt. —- jedna m uška nim fa, nad jena  u Ž i - 

b e r š i c i kod L o g a t e c a  26. VII. 1932.
H. pellucidula Curt. — (I.) V r h n i k a  6 . VIII.; Z e l e n i  h r i b  

kod L jub ljane 13. VIII. 1926. (jedan g ).
H. saxonica Mc. Lachl. — Larve roda Hvdropsvche nalaze se svuda 

u velikom broju . Pošto je  od ovoga roda u  odraslom  stan ju  poznato 
u Evropi oko 20 vrsta, a u slad ium u larve svega 6  vrsta, to je njihovo 
odredjivanje nesigurno. U večini slučajeva se slažu sa  tipom  gornje 
vrste, dok neke opet pokazuju sve osobine larava H. angustipennis Curt.

Fam. Phryganeidae.
Phrigganea minor Curt. — jedan  d 1 L j u b l j a n a  21. V.
Phrigganea striata L. — (I.) — V r h n i k a  meseca juna.
Neuronia clathrata Kol. — (I.); V n. G o r i c e  17. V.
N. reticulata L. (I.) — L u k o v i c a  28. IV. 1927.

Fam. Leptoceridae.
Leptocerus aterrimus Steph. — (I.) — U n e c  kod sela P l a n i n e

7. VII. 1932.; n a  obali reke.
L. cirtereus Curt. — jedna m lada larva  n a  istom  mestu.
Oecetis Struckii Klap. — jedna larva, nad jena u potočiču ispod 

R o ž n i k a  14. V. 1932.
Triaenodes bicolor Curt. — (L.) — Gača p ri Č r n i č a h  27. IX. 1931.

Fam. Odontoceridae.
Poznat svega jedan  rod sa jednom  vnstom, koja se u velikani broju  

nalazi i u našim  krajevim a.
Odontocerum albicorne Scop. — Im agines nalažene vrlo cesto u 

okolini V r h n i k e  u toku letn jih  m eseca (od m aja  do septem bra); 
M o č i l n i k  13. IX. (larve i nim fe); P i i  I v i c e  19. VII. (I., 1 J1); 
U n e c  kod P l a n i n e  7. VIL, prazne kučice u velikani bro ju , p r i
čvrščene za kam enje; M o č i l n i k  20. IX., dve $ .
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Fam. Limnophilidae.
Artabolia laevis Zett. — (I.) V r  h  n  i k  a i okolina u toku septem bra 

u velikom bro ju ; M o č i l n i k  20. IX.
Limnopliilus affinis Curt. — (I.) K r i m  1. VIII. 1920; S i j e m  e 

kod Z a g r e b a  18. V. 1919.
L. auricula Curt. (I.) — L j u b l j a n a  (B arje) 27. IX.; S i j e m  e 

kod Z a g r e b a  9. VI.
L. centralis Curt. — C i r k n i č k o  j e z e r o  1. V. 1932. — larve.
L. flavicornis L. — C i r k n i č k o  j e z e r o  1. V. 1932. — larve.
L. griseus L. — jedna larva iz C i r  k  n  i č k  oig j e z e r  a 1. V. 1932; 

jedan  odrastao g kod V r h n i k e  19. IX. 1919.
L. lunatus Curt. — (I.) — V r h n i k a  i okolina večinom u toku 

septem bra, zatim  u oktobru i m aju.
L. rhombicus L. — larve u potočicu pored rib n jak a  u parku  T i - 

v o l i  24. V. 1932.
L. sparsus Curt. — jedan  g u okolini K r i ž i š č a  kod V r h n i k e

24. IX.
Grammotaulius atomarius Faib. — (I.) — S 1 j e m  e kod Z a g r e b a

9. VI. 1919 (1 f);  M o č i l n i k  18. X;  V r h n i k a  29. IX. ( 1  j) .
Glijphotaelius pellucidus Retz. — b a ra  pod R o ž n i k o m  14. V. 1932 

(larve); V r h n i k a  u septem bru (I.).
Stenophi]lax latipennis Curt. — (I.) — V r h n i k a  7. XI., zatim  

leti 1913.; M o č i l n i k  20. IX.
St. luctuosus Pili. (?) — larve u rečici ispod kolodvora u B o h .  

B i s t r i c i  12. VI. 1932.; zatim  jedan g kod V r h n i k e  22. IX. — 
Larve ove vrste je  skoro nemoguče sigurno determ inisati, što su na- 
pom enuli svi važniji trihopterolozi, je r  su ove skoro sasvim  iden
tične sa larvam a St. stellcitus. Osim toga je  od roda Stenophylax 
poznato u  Evropi oko 20 vrsta, a samo 6  vrsta u fazi larve. P rem a tome 
dakle nalazak gornje vrste u Sloveniji n ije  sigurno utvrdjen.

St. permistus Mc. Lach. (I.) V r h n ik a  leti 1913., H e rk o v a  j a m a  
na R e m š n i k u  (Kozjak) 30. V III. 1930; D i v j a k o v a  j a m a  na 
K o z j a k u  14. V III. 1930; E  1 e o n o r i n a j a m a  26. VI. 1930; G 1 i j a 
j a m a  19. VI. 1927.; T r e h  b r a t o v  j a m a  24. VI. 1930.; V e l i k a  
P a s i c a  15. V. 1927.; V e l i k a  j a m a  za Š i r o k o  m l a k o  19. VI. 
1927.; J e l e n s k a  j a m a  17. VI. 1928.; B a b j a  1 u k  n j a  23. VII. 1926.; 
J a m a  p r i  N e m š k i  v a s i  6 . VI. 1927.; J a m a  p r i  V r a n j i  
p e č i  26. V III. 1928.; D a c a r i c a 30. VIII. 1927.; K o b i l j a  j a m a  
27. VI. 1930.; M a t j a ž e v a  j a m a  16. IV. 1927.; T  e k a v š e v a j a m a  
(D o b rep o lje ) 3. VII. 1927.; K o š e l e v k a  17. V. 1928.; P a j s a r e v a 
j a m a  (V rhnika) 27. V III. 1922.; J e l e n s k a  j a m a  22. V III. 1922.

Skoro svi egzem plari ove vrste (isključivo odrasli oblici, pošto larve 
i nim fe još nisu poznate) sakupljeni su dakle po razn im  pečinam a Slo
venije. M edjutim  ova form a ne spada u g r upu prave pečinske faune 
i zalazi u pečine samo u odraslom  stan ju , verovatno privučena vlaž- 
nošču, hladnočom  i polutam om. U dublje regi one pečina ovi insekti 
ne zalaze mikada i zadržavaju  se samo oko ulaza, na  vlažnim  i h ladnim  
pečinskim  zidovima, gradeči ovde t. zv. „ p a r i e t a l n e  a s  o č i j a -
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c i j e“. Ove životinje se isto tako nalaze i izvan pečina, gde svakako 
provode i faze svoga larvenog i nknfalnog razvitka; one dakle u pe
činam a p rip ad a ju  fauni „t r  o g 1 o x e n  a“.

St. rotundipennis Brau. — larve u potočičim a ispod R o ž n i k a  
14. V. 1932.

Chaetopterijx fusca (I.) — S e l i š k a r  ih je u velikom b ro ju  n a- 
lazio u toku zim skih meseca (novem bar, decem brar, jan u a r) na  snegu 
pri kopulaciji; V r h n i k a ,  R o ž n i k ,  M o č i l n i k .

Ch. villosa Phr. — (L.) — R o s e n b r u n  pri  K o č e v j u  23. VI.; 
potok u šum i, koji se sa desne Strane uliva u Savu Bohinjku iznad 
B o h .  j e z e r a ,  12. VI. 1932.; ispod kam enja larve vrlo retke.

U -toku ju la  ove godine nalazio sam  veliki broj larava roda 
Chaetopteryx u Sedm erim  triglavskim  jezerim a. Pošto je od ovoga roda 
u Evropi poznalo nekih deset vrsta, a sam o jedna vrsta (Ch. villosa Fbr.) 
u stadium u larve, to je  nem oguče i maslutiti, da li ovi oblici p rip ad a ju  
nekoj od poznatih  vrsta  ili pak  sačin javaju  neku sasvim  novu. Na 
žalost n i j e mi pošlo za rukom  da od ovih larava dobi jem  odrasle 
oblike (im agines se svakako jav lja ju  u proleče ili jesen), te da  bih  
mogao b a r približno utvrd iti kojoj vrsti p ripadaju .

Mesophylax impunctatus Mc. Lach. — (L.) — potočiči iznad R a 
k o v n i k a  3. VII. 1932.; P o h o r j e  24. VII.

Osim pom enutih oblika roda Chaelopteryx našao sam  u triglavskim  
jezerim a još neke larve, koje svakako p rip ad a ju  rodu Mesophijlax, ili 
pak možda sačin javaju  neki zaseban rod, pošto je od ovoga roda do 
sada poznata samo gornja vrsta. Sasvim  je  moguče, da ovi predeli 
im aju  svoju originalnu trihoptersku faunu. Larve trihop tera naročito u 
pojedinim  jezerim a (VI itd.) su  vrlo m nogobrojne, ali sve one izgleda 
p ripada ju  isključivo rodovim a Chaetopteryx i Mesophylax.

Potamorites. . .  — u S a v i c i  više hotela Z l a t o r o g  kod 
B o h i n j s k o  g  j e z e r a  našao sam  12. VI. 1932. u m asam a neke 
larve, koje prem a svima osobinam a p rip ad a ju  rodu Potamorites. 
M edjutim  ovo sigurno n ije  v rsta  biguttatus Pict., ko ja je  jed in i p re t- 
stavnik ovoga roda u Evropi. Larve su dugačke 15—16 m m  (mesto 
10 m m  po opisu kod Ul me ra), široke 2—2,5 m m ; kučica 17—19 mm, 
cesto sa retenzionim  nastavcim a od četiinarskog lišča. Glava, pronotum , 
mezonotum  i noge sasvim  crni (po U 1 m  e r u „dunkelbraun“).

Halesus digitatus Schrk. — R a d o h o v a  v a s  (Dolenjsko) 19. IV. 
— larve; V r h n i k a  8 . XI. — jedan  odrastao $ .

H. interpunctatus Zett. (I.) — V r h n i k a  u septem bru, oktobru 
i novem bru.

Micropterna sequax Mc Lach. — (I.) — J e l e n s k a  j a m a
22. VIII. 1922. (v. prim . kod Stertophijlax permistus).

Melanoea flavipennis Pict. — (I.) — K o m a r č a  u septem bru.

Fam. Sericostomatidae.
Silo pallipes Fbr. — (L.) — potočiči ispod R o ž n i k a  14. V. 1932.; 

potočiči iznad R a k o v n i k a  3. VII. 1932. (jedna nim fa i nekoliko
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praznih  kučica); Ž i b e r š i c a  kod L o g a t e c a  26. VII. 1932. (jedna 
prazna kučica).

Lepidostoma hirtum Fab. — g. prof. H a d ž i  je  našao jednog $ 
n a  M i r j u  u L j u b l j a n i  2. V III. 1926.

Brachijcenlrus subnubilus Curt. — (L.) — S a v a  kod K r a n j a  
20. X.

Sericostoma pedemorttanum Mc Lach. — V r h n i k a  17. VI. (I.); 
L a n s k i  v r h  kod sela K a l i š  e 26. VII. 1932., jedna m lada larva u 
potočiču; jedna ista takva larva u rečici ispod kolodvora u B o - 
h  i n j s k o j B i s t r i c i  12. VI. 1932; O m i š a 1 j 20. IX., isto tako 
m lade larve.

T abla VII.
Slike n a  tabli odnose se na  vrstu  Wormaldia subterranea n. sp. 

Sl. 1—3. odrasla; sl. 1 s raširen im  krilim a, odozgo; sl. 2. sa Strane; sl. 3 
na steni pečine Podpeška jam a. Sl. 4—5 ličinke. Sl. 6 . ličinkine mreže. 
Sve je  snim ke učinio g. univ. doc. dr. A. Seliškar.

Z U S A M M E N F A S S U N G.
Im Laufe meines einjahrigen Aufenthaltes in Ljubljana \vurde mir die 

Gelegenheit geboten, mich mit der Erforschung der Trichopteren-Fauna Slo- 
ven iens zu befassen. Mit Hilfe meiner Freunde gelang es mir, zirka fiinfzig 
Trichoptcren-Arten in den verschiedensten Lebensphasen in diesem nord-vest- 
lichen Teile Jugoslaviens festzustellen. Diese Zahl stellt jedenfalls nur einen 
Teil der gesamten Trichopteren Sloweniens dar.

Von besonderer Wichtigkeit war da;bei die Feststellung einer neuen, 
vollstandig an das Hohlenleben angepaliten Trichopteren - Form, der im 
„Z o o 1. A n  z.“ Bd. 100 H. 3/4 1932 beschriebenen Wormaldia subterranea 
n. sp. aus den Hohlen Podpeška jama und Pokrito brezno. Beide Fundstellen 
liegen nebeneinander und stehen durch einen Bach in unterirdischer Verbin- 
dung; dabei hat die letztere keine direkte Offnung nach aulien. Wie aus der 
Tabelle auf Soite 118 ersichtlich, \vurden die Imagines dieser z. Z. einzig be- 
kannten troglobiont:n Trichopteren-Art in allen Monaten des Jahres in ihrem  
W ohnorte beobachtet, jedoch konnte eine regelmaflige Periodizitat in ihrem  
Auftreten festgestellt werden. Die Tiere \varcn am haufigsten in den Sommer- 
Monaten (Juni bis September; im August wurden die Exkursionen dorthin sel- 
tener unternommen). Gleichzeitig konnte man feststellen, dali die Tiere in Po
krito brezno unvergleichlich haufiger vorkommen und dieses muli infolgedessen 
als die gegenvvartige Heimat dieser Form betrachtet vverden. W elche aber von 
diesen beiden Hohlen als eigentliche Urheimat der Warmaldia subterranea 
n. sp. angesehen vverden solite und v i  e und voh er  das Tierchen in diese 
unterirdischen Hohlengange urspriinglich vorgedrungen ist, diese Fragen 
konnen vorlaufig nicht mit Sicherheit beantvortet verden. Ebenfalls kann 
man z. Z. nicht sicher sagen, mit velch er von den AuBenformjen ihrer Gattung 
diese neue Art in nachster genetischer Beziehung steht. Es wurde mir leider 
keine Gelegenheit geboten, die Umgobung dieser Hohlen griindlic.her trichopte- 
rologisch zu erforschen und festzustellen, vvelche der Wormaldia-Formen sonst 
hier in der nachsten Nahe vorkommen. An der Hand meiner Erfahrungen kann
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ich nur soviel berichten, dali diesei Arten iiberall in Slovvenien auflerst selten 
zu finden sind.

Auflerdem fand ich an einigen Stellen in Slowenien noch einige Larven 
und Nymphen der Gattung Wormaldia, deren Artzugehorigkeit aber nicht 
sicher festgestellt werden konnte.

Aufler der Wormaldia subterranea n. sp. \vurde noch Stenophylax per- 
mistus Mc Lach. in vielen Iiohlen Sloweniens aufgefunden, so\vie Micropterna 
sequax Mc Lach. in der Hohle Jelenska jama.

Ein zweiter wichtiger Fund sind die Be\vohner der Seen des Triglav- 
Gebirges. Leider habe ich dort nur die Larven dieser Insekten gesamlmelt, 
deren systematische Stellung infolgedessen nicht genau festgestellt \verden 
konnte. In einigen dieser Seen (besonders in dem VI.) kommen die Tricho- 
pteren-Larven maflenhaft vor, \vahrend sie in anderen auflerst selten sind oder 
iiberhaupt nicht festgestellt werden konnten. Alle scheincn zu den Gattungen 
Chaetopteryx und Mesophylax zu gehoren; es konnte aber wohl moglich sein, 
dafl die letzteren sogar eine selbstandige Gattung bilden.

S>
* TAFELERKLARUN G.

Die Tafelfiguren beziehen sich auf Wormaldia subterranea n. sp. Fig. 1—3 
Iimago; Fig. 1 mit ausgespannten Flugeln von oben; Fig. 2 seitlich; Fig. 3 auf 
der Hohlemvand in Podpeška jama. Fig. 4—5 Larve. Fig. 6 Larvennetze. Alle 
Photographien wurden von Herrn Dozenten Dr. A. Seliškar ausgefuhrt.
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I Z P R A Š A J *  O P T I K  l f l  X
L J U B L J A N A ,  S T A t* I  T l* G  9 .  X

Prodaja Vsakovrstne mikroskope po originalnih tovarniških cenah. 
Nadalje priporoča: poVečalna stekla, risalna orodja, toplomere, 

barom etre, daljnoglede, očala, ščipalce, fo to -apara te  i. t. d. 
Ceniki in prospekti brezplačno.

X
X
X
X

I. BONAČ SIN, Ljubljanska kartonažna tovarna, Ljubljana
Tovarna za papir in lepenko: Količevo—Domžale 
C e n tra la :  L ju b l ja n a ,  Č o p o v a  c e s t a  št. 16.

Telefon In te rn rb an  13-07 B rzo jav k e : Bonač s in , L jubljana

|  _| _ ||_ J  ,  Vsakovrstne kartonske in papirne embalaže, krožniki za pecivo, 
I Z U C l K I .  indianer kapselnl, vrečice, registratorji in mape »HERMES«. 
— — — ——  Lekarniške embalaže. — Škatle za poštne pakete in zbirke.
Siva in rjava lepenka, beli in barvasti dupleks in tripleks kartoni v polah 
in zvitkih, klohučni papir (Hutpack), papir za kopije, razni ovojni papirji, 

papirni servijeti, toaletni papir »Sanol« itd.
Točna postrežba! Vse prvovrstne kvalitete! Zmerne cene!
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