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E i n 1 e i t u n g. 

De.n OBtlichen, halbinselfonoig in*s agiiische Meer hinaustretenden Absclmitl, des nwdgriecbisahes, Fest- 
landes liegt cine langgestreckte reioh gegliederte Insel vor, die seit Homer's Zeiten den beute noch auf 
unseren Karten liblichen Namen Euboea ftihrt. Nur eine sehmale Meeresstraise trennt sie in W. und N. von 
den Landscoaften Auika, Boeotien, Lokris und Phtiotis, wiihrend die raul.ere,  unwirtliche OstkUste direct 
• '      a-       -MI I fHiii. i ,+ 4»,   -.KaaApar l^nH'crniniii-  die Inselirrupne  dcv niirdlieheii Sporaden ins  oucne Meer abiallt,   aus detn erst in giossciei jiiniieiuuug  ui« u«""8   11 

auftaucbt. 
Nur wcnige Oebicte des heutigcn Hellas konnen sieb in Bezug auf landscbaftliche Schonheit mit dicsem 

Eilande messcn, das in seine... cngcn llalnnen die vcrsebiedenarligsten Bildcr umsehl.esst, Gen.alde von 
wilder Grossartigkeit, wic sie den. holieren Kalkgebirge eigen sind und Scenerien von weiclierem, ircund- 
liel.eren, Charakter, wie sie die tiefen, sehattigen, im herrlichsten Vegetationsschmuck prangenden Ibal- 
kessel der fichieferregion odor die fruchtbaren, garlenahnliehen Tertiarbccken darbieten. Die Produclionslahig- 
keit dieser Lnsel war im Alterthumc hocb beriibmt und versobaffte ibr eine hcrvorragcn.Io Stellung unter den 
hellenischen Colonien, und die zahlreichen Warttl.iirme aus der dunklen Zeit der venetiamsehen undiranki- 
Bcl.cn Herrschaft, deren Euinen gerade die reicbstcn Landstriche am hautigsten sueres., beweiscn, dass sie 
auch in der Pcriodc des Verfalles noch genug bcsass, was die Auimerksamkeit abentcuerndcr Kreuziahrcr auf 

sich ziehen konntc. 
Das Gcsammtarcalc der Inscl Euboea lasst sich auf ungefahr 64 geogr. Quadratmeilen schatzen. Ibre 

hochsten Erbebungen liegen in der hauptsachlich dem mittleren Abschnitt der lnsel angehongen Kette des 
Delphi, die zwischen Aliveri und Vatbya aus den. Canal von Euboea aufstcigt, in einem schwachen Bogen 
nacl.NW. vorlauft und bei Pyli an der Kiistc des agaischen Meercs endet. Hire Gipfelpuuktc sind: Delphi 
(1745"), Xerovuni (1430") unci Pyxaria (1352'"). An das llauptcrhcbungsgcbict des Delphi schl.csst Bicb im 
0. cine plateaulormigc Gebirgsmassc an, bestehend aus M. Skotini, Mavrovuni und Oktaos, mil wclcber der 

Donksc.hrlfton der mathem.-naturw. 01.  XL. JBd.  AWiandlung von Nlchtmitgliedorn. 
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130 Friedrich Tell er. 

das Becken von Kami nordlich umrandendc Gebirgsavm, der im Cap Chili endot und dcr schcinbar isolirte 
Fclskegel des M. Ocbthonia im Zusammcnhange steht. Nach West scndct die Dclphi-Kcttc zwci Gebirgsarme 

aus: im Siidcn den wild zcrrissenen Hochkamm des Olymp, dcr sich in das Kalkgcbiet von Gcronda und die 

Macho dcnudirto Hiigclregion siidwestlich von Chalcis fortsetzt; im Norden, im Gcbiete von Markatcs-Pagonda, 

cincn brcitcn Querriegel, der die Wasserschcidc zwischcn Nord- und Mittcl-Eubooa und glcichzcitig die 

Vcrbindungsbriicke zwischen dcr Delphi-Kette und dem wcstlichen Kiistengebirgc, dem Kandili, bildct. In 
der nordlichen Fortsctzung dieses iiberaus steilen, imposantcn Kustenwalles liegt das Galtzades-Gebirge, das 

in Vcrbindung mit dem Xcron Oros das waldigc Bcrgland von Nord-Euboea beherrscbt, und dor Mtc. Lithada, 
dar als wostliehstcr Vorposten des Eilandcs wic ein Warttliurm in den Golf von Lamia liineinragt. Siid-Euboca 

stellt ein hochst einformiges steilcs Bcrgland dar, mit oincr eigcnthtimlichcn Qucrgliedcrung und zahlreichcn, 

kurzen, in NO. —SW. orientirten Thalsystemen; cs nimmt nach Slid allmalig an llohc zu und gipfeft nalio 

der Siidspitzo der Insel im Mte. Ocha (1404'"), dcr dritthochsten Bcrgku])pc Eubooa's. Die inncrhalb dieser 

Gebirgsumrahmung licgenden ticfercn Dcprcssionen sind von Slid nach Nord: Das Sccbeekon von Distos, die 

Tertiargebietc von Kumi und Gidcs, dcr Tlialkcsscl von Aciimct-Aga—Mantudi und das mit seiner ganzen 

Breite nach dem Canal von Trikeri sich offnende Thalgebiet des Xeropotamo. Bezttglich cingchcndercr topo- 

graphigcher Details vorweise ich auf die folgcndcn Itincraricn. 

I. Mlttel-Enboea. 
1, Von Chalcis nach Steni und uber den Kamm des Delpbi-Gebirges nach Stropanaes. 

Das so vielfach bcschricbcnc Chalcis, das durch cine cigerithiimlichc Vcreinigung von Rcston aus den 

vcrschicdcnsten Culturepochen, den Zeugcn seiner wochselvollcn Gcschiehtc, das Interesse allcr Reisenden 

im hochstcn Grade erregte, hat cine von Natur ungcsclilitzte und jedes landschaftlichen Reizes entbehrende 
Lagc auf flacben, denudirten Hiigcln, welche den Canal von Enboea so wcit cincngen, dass cine ctwa 50 Fuss 

lange Briicke die Insel mil; dem Fcstlandc vcrbindct. Die grauon Kalkc des Fort Karababa setzen auf das 

ostlichc Ufcr hiniibcr und bilden dflS Fundament des iistlichcn IJriickenkopfes und des Castclls von Chalcis, 

und stidlich davon einc flachc Landzungc, vvelchc den Canal ein zweites Mai zu cincr schmalcn Wasscr- 

strasse cinschniirt. 

Der offene, nicht mchr in den Fcstungswall cinbezogene Theil dcr Stadt steht auf Serpcntin, dcr hicr 

cine grosse Ausdchnung besitzt und den Untcrgrund des crtriignissarmen Culturlandcs in dcr Umgcbung von 
Chalcis bildct. Er crhebt sich ostlich von dcr Stadt zu cincr kleincn Anhohc, dem Kancthos dcr alien 

Topographen, auf dem cine vcrfallenc Moschcc steht, und senkt sich dann in die zum Theil mit Alluvion 

hedeckto Nicdcruug ab, welche von den Bogenreihen der venetianischen Aquiiductc durchzogen wird. Niird- 
lich tritt dcr Serpcntin mit cincr vielfach ausgezackten, flachcn Ktiste, den Kakikcfali, in's Moor, im Siiden 

lagern auf ihm mit schwach gencigten Schichtcn die Kalkc der Arcthusa. Die Serpentine sind an dcr Obcr- 

(liichc stark zcrsetzt, wo ticferc Lagen aufgcschlossen sind, stcllen sic ein tiefgriincs, gehr homogencs Gcstein 
dar, in dem man vergebens nach frischcrcn Mineralcinschliisscn suchen wird. Doch finden sich nicht scltcn 

AbJinderungcn mit rcichlichem Diallag und Bronzit, rait Cliromciscnerz und Kupfcrkics. Fiedler fiihrt 

Magnetciscn an als bohnerzarligc Einlagerung in zersetzten Scrpentinwacken im SO. der Stadt. Dass dicsc 

unlcrgcordnctcn Erzvorkommnisse cinst Gegenstand eines Abbaucs warcn, wie toah aus dem Namcn dor 

Stadt gcschlosscn hat, ist allcrdings wahrschcinlich. 

Der kahlc Kiickcn im SO. der Stadt, der gcgen die Ktiste hin zur altcn nach Eretria fiihrenden Strasse 

stcil abfallt, besteht aus lichtgrauen bis dunklcn, mit spiithigen Adorn durch/.ogenen KaJkstcincn, die stellen- 

wcisc ganz erflillt sind mit Verstcinerungsdurchschnittcn und ausgcwittcrtcn Seha,lenfragmciU,cn, abcr trotz dor 

reichen Fossilfiihrung, von der jeder cinzclnc Kalkbhxdc aus dem klinstlichcn Damme langs dcr Kiistc Zcug- 

niss gibt, nur wenig bestimmbare Reste liofcni. Die Mchrzahl dicser Fossilicn besteht aus kleincn Gastro- 

poden, oincr wahren rigmacenfauna, in wclchcr die Gaflungcn Turritella,  Gerithium••, klcinc, Wcurotomen 
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I)er geologische Bau der Insel Euboea. 131 

ahnliche Formen, Murex und viclleicbt liissoina vcrtrctcn sind; welcbe durchwegs eine nahere Bestimmuiig 

nicht gcstatten. Neben dieses fand icb nock Scbalenfragmentc, die auf Ostrcidcu hinweisen, und cinen gut 

erkennbaren Hippuritendurcbscbnitt. Da aucb an dem gcgeniiberlicgendcn Fort Karababa Budistenreste und 

ein Schaleubruchstuck cines Uippuriten aufgcfundcn wurden, so crgibt sich wobl fur die Kalkc von Cbalcis 
cm obcrcrctacisckes Alter. Die Kalkc sind von stcilcn Parallclkliiftcn durchsetzt und in dickc Banke 

gcschichtct, wclclic bci nordnordbstlichem Strcicbcn in OSO. cinfallcn. An ibrcm nordostlichen Randc sind 

sic sammt den sic untcrlagernden Serpentinen von den Alluvialbildungcn der Ebene von Ambclia bedcekt, 

welcbe sich nur wenig tiber den Meeresspiegel crhebt, so dass cine geringe Niveauverandening binrcicben 

wttrde,  die Illigelregioii von Cbalcis zu einer Insel in dem crweiterten Canalc von Euboea umzugestalten. 
Jcuseits der Ebene von Ambelia liegt ein maehtigerer Complex von Kalkbergen, wclclier nordwiirts bis 

nacb Kastcli rcicbt und im Siiden mit den Vorbergcn des Olynip in Vcrbindung tritt. Sic lieges vollkommcn 

in der Streichungsrichtung der fossilfiihrenden Kalkc von Cbalcis, so dass dicse nur ein durcb Denudation 

isolirtes Stuck jener ausgedebntcren Kalkinassc darstellcn. Bei Dokos, wo die Ebcne mit cincr sciclitcn Bacht 

in die Kalkberge cintritt, liegen an ibrcm Bande als Strcifen bebauten LaTides Conglomerate und rotbe Thone, 

walirscheinlich tertiaren Alters. Hat man die Einsattlung im Osten von Dokos iiberschrittcn, so steigt man in 

ein breites Flusstbal binab, das in nordsUdlicber Ricbtung nacb Vasiliko binabziebt. Nftch Nord vorengt sicb 

das Thai und wird bciderseits von stcilen Kalkwiinden begrenzt, mit dcutlicher nacb ONO. gencigter Schich- 

tnng. Knrz bevor sick die Tballinic nacb Ost umbicgt, tretcn die Geliiingc weitcr auseinander, werden llaclier 

und zeiges aucb in der Bewaldung cincn veranderten Charakler. Sic bestcben aus eincm dunklen mit zabl- 

reichen Enstatitbliittcben durchschwarmten Serpentin, der nur auf der 8stliob.es Thalseite cine grosscre Aus- 

dessusg besitzt, bier ein Stuck thalabwiirts bintcr den Kalkwiinden fortzulaufen sckcint und cinen zwoiten 

Arm nacb NO. gegen das Dorf Polytira abgibt. Der Serpestis liegt bier unmittclbar liber den grauen, fossil- 

liilirenden Kalken (die Fossilspurcn lassen cine niibere Bestinnuung nicbt zu), bci Polytira scheint sicb jedocb, 
wens icb die Angabcn Russeger's ricbtig deute, ein Schieferzug zwiscben Kalk und Serpentin einzuscbaltcn, 

der viclleicbt im Innern des llbhenzuges, welcbcr das Thai von Vasiliko ostwJirts begrenzt, cine grosscre 

Ausdelmusg erreioht und die dunkcl bewaideten Ilbhen zusammcnsetzt, die man bintcr den Kalken der Thai- 

wand scbon von der Einsattlung bci Dokos aus aufstcigen sicbt. Da keinc meincr spateres Touren dieses 

Ccbict bcriihrte, konntcn dicse Verbaltnisse auf der Karte nicbt niiber dargcstellt werden.. 
Hat man die scbmale Kalkklippc, welcbe den Serpentin ostwarts begrenzt, passirt, so tritt man an den 

Band eines mit jlingercn Bildungcn erflillten Beckons, das icb das Tertiarbecken von Gides senses will. Es 

umfasst die etwa liber ID Mcilc ausgedehnte Niederung, welcbe zwiscben dem Gebirgsland von Dokos, 

dem Olymp mid den Siidwcstgebangen des Delphi sich ausbrcilct. Nacb Ost Offset sic sicb gegen die Allnvial- 

Kbcnc von Bsacbna. Dieses ganze Gebiet, das in scineni centralen Tbeil etwa 800' Scebbbe crrciclit, gegen 

das Gcbirge aber nocb ctwas holier ansteigt, bestebt aus horizontalen Schichtcn von graucn Mcrgeln und 

Siisswasserkalken, liber die sich cine Dcckc von rot ben Tbonen und Conglomeratcn von vvechsclnder Macbtig- 

keit ansbrcitet. Die tiefcren Scbicbtcn sind iibcrall audi in seicbtcren Wasscrrisscn blossgclcgt, da sich die 

Conglomeratdccke oft nur auf wenigc Fuss redneirf. Die Siisswasscrkalkc cnthalten Stcinkernc von rimwrbis 

und LymneuS) und Spratt, dem wir die erslen genaucren Notizcn liber diese Ablagcrung verdanken ', 

fiilirt cine grosse Ampullar^ fPaludmaf) von Gides an. Langs des Gebirgsrandcs verfliesst der obcrc 

Ilorizont dicscr Tcrtiarablagcrungcn in die diluvialen und reccntcu Schuttbildungcn, welcbe oft nur aus 
einer Umscliwenimung der gegen den Bcckenraud betriicbtlicb anscbwellendcn teriiiiren Thone und (Con- 

glomerate bervorgegangen sind. Sic wurden aus diesem Grundc vorncbmlicb auf der Karte nirgends zur Aus- 
sebcidung gebracht, zumal sic nur an den Bunktcn, wo die Wildbachc des Gebirgsgehangcs sicb zu grbsscrcn 

Wasserlinien vcrcinigen, wic bei Mistro, Steni und wciter wcstlicb bci Ilagios Athanasios, einigc Miicbtigkeit 

1 T. Spratt  On the freshwater Desposlts  of Euboea,   the Coast of Greece and Salonika (Quart. Journ. ftool. Soc. 
London   1 S.r>7,  XIII. vol., p. 177 -184. 
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132 Friedrich Teller. 

erlangen. Die Okonomische Bedeutung dieses Beokens als dries Reservoirs ftlr den an den Gdiangen des 

Delphi sieli sa.nimclnden Nicderscblag, liabcn die Vcnetianer besser als die beiatigen Anvvobner eingesehen 

und hieranf ihre Anlagen zur Wasscrversorgung dcr Sladt Obalcis gegrtindet. Diesclben nahnien ihreti 

Ursprung bci Triada und nordlich und siidlicb von Vuni. llcute trinkt man in Obalcis wiedcr l)raekisebes 
Wasser. 

Von Gidcs aus iiberblickt man den mittleren, zuglcich hochstcn Tlicil dcr Kette des Delphi. Zuniiehst 

in Nord cine macbtigc Kalkmasse, die von Apokrimnos hermit zunebmendcr Kaminhdlie na.eli Siidost zieht, 

und mil; dem kiibn geformten, steilen Felsgipfel abschliesst, dcr dem ganzen Gebirgszug scinen Narncn 

gegeben hat. Ilnn folgi nach Stldost ein flachwelligcr, dichtbcwaldeter Schieferkamin von bedcutender Breite, 

iiber den obcrbalb Kanibia mit gchroffem, nach Nordwest gewendeten Absturz die Kalke der Xerovuni 

aufstcigen, sclion im landschaftliehen Bilde den G-egenflttgei der Delpbi-Pyramide darstellend. (Fig. 2 auf 

Taf. I.) 
Aus dicser mittleren Schieferregion sammelt die Tliallinic, welelie bei Steni aus dem Gebirge fcritt, ihre 

Zufliisse. Die schluchtartig vercngle Miindung des Thales licgt in jcncni Ka.Ikhorizont, weleher die Haupt- 

massc dcr Delphi-Kette zusammensetzt. Er begrenzt mit steilen WJiudcn die reclite Thalseite bis zum Dorfe 

Steni, um sicb dann in cinem flacben Bogen gegen den Delphi zuruekzuzieben. Die linke Thalwand vcrlassl 

or sehon an dcr Miindung und steigt in eineni rasch versdrmalcrten Zug in das Gebirge auf. 

Unter ihm trctcn die Gcstcine des Schicfercomplcxes zu Tage, dcr gegen den llnuptkamm so machtig 
anschvvillt und den vvaldigen lliickcn zwischen Delphi und Xerovuni zusammensetzt. Es sind diinn geschich- 

tete, stark zcrsctztc, sandigc Sehiefer, wclebe anfangs nur in der Tiefc dcr Schluclit zum Vorsohein kommen, 

thalaufwarts aber das ganze linke Gchangc bilden, an dem dcr Wcg nach Steni hinaufflihrt. I'.ei den erstcn 

Hlltten des Dorfes tritt man in cincn verwittertcu Serpentin, der bis zur Thalsoble hinabsteigt und dort scharf 

gegen die jeuseitigen Kalkwande abschnsidet. Er bildet cine stoekfflrmige Masse von geringer Ausdcbnung, 

deren Auftrct.cn aber auf die Lagerung der vorervvabnton Sehiefer niclit obnc Einfluss geblieben zu sein 
scheint. Die untcrhalb Steni liegenden Sehicfcr fallen nanilich untcr sclir steilen Winkeln (circa f>0°) nach 

Nordost ein, verqucrcn also die Tliallinic, und erst in grosscrer Hobo, ausscr dem Rcreiehe der Serpentine, 

zcigen sic die uormalc, den ganzen Gebirgsstock bclicrrschende Strcichungsrichtung: NO. —SW. Dcr Serpen- 

tin von Steni scheint somit jttnger zu sein als die begleitenden Sehiefer, vielleiebt audi jiinger als die den 

letztcrcn aufgclagcrtcn Kalke, da audi dicse an dcr Heriilirungsgrenze Veranderungon walirncbmen lassen. 

Sic sind stark zerkliiftet, in kleinc rhomboidische Stiieke zerspringend und hah en cincn liolien Magnesiagehalt, 

welcben anderc Kalkprobcn aus dicscin Gcbicte niclit aufweiscu. 

Je weiter man in dem Thai von Steni aufsfeigt, desto hauligcr wccbseln die fcinen, klastischen Sehiefer, 

welelie zunadist den Serpentin umgeben, mit hiirteren Gonglomeratcn von vcrschicdenem Korn und feitt- 

splitti'igcn Breccien, obne dass man bier zu cinem siebcren Schluss liber die Lagerung dicser Gcsteinsva.rie- 

tatcn gelangen kiinnte, da der Wcg in diehtbcwaldetein Terrain und grosstcnthcils im Streicben dcr ganzen 

Scliicferinassc verlault. Nur das Eine liisst sicb mil; Sicherheit beobachten, dass der Schfchtcomples nach 

Siidost einlallt, Bcvor man die Wassersclieide erreidit, passirt man gningelarbte Tbonscliicfer und feinkornige, 

diinn gcschichtcte Sandsteine, iiber dencn in derselben Lagerung gesebiehtcte Gesleinc griibercn Kornes folgcn. 

Sic, setzen iiber den zum Theil entvvaldcten und freiercn llau])tkanim biniilier und bilden auf dcr llohe rcchts 

vmn Wcgc eincn hervorragenden Schichtkopf, weleher mit dicken Banken untcr die Kalke der Xerovuni ein- 

fiillt. Audi dicse sind nach Siidost geneigt und bilden cincn Schichtkopf mit eineni Slcilalisturz von ungefalir 

30O1" Holie, dcr mil; scineu nackten graucn Wiinden und kahlen, zum Tlicil nocli mit Sclinee bedeckten Scliutt- 

halden cincn wnnderbaren Contrast bildet zu der dunklen Waldregion, welche sicb jenscits dcr Wassersclieide 

gegen Stropanaes hinabsenkt. Beim Abstieg nach Stropanaes wendct sicb der Weg wiedcr nach Nordost, 

flihrt also wiedcr in tiefere Schichten, und l/„ Stundc untcr dem llauptkamm sieht man wiedcr violette und 

griine Tbonscliicfer, ganz ttbereinstimmend mitjenen am entgegengesetzten Abbang, anstehen, die nach SSO. 
einfallen. 
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Der geologisehe Bau der Tnsel Unborn. 133 

Eine wesentliche Erganzung und Erl&uterung erhalten diese Beobachtungen (lurch einc Besteigung des 

Dclphi-Gipfols. Pttr diese Tour wahlt man am besten Stcni als Ausgangspunkt. Der Weg verlasst ctwa 
8 Minuten liinter dcm Dorfe die Tbalsohle und steigt in stark verwitterf.cn Schicfern ziemlieh steil den rcchts- 

seitigen Abbang empor. Hier tritt man in einen prachtigen Wald alter stammiger Kastanien, dureh den der 
Weg in viclf'acben Windungen hindurchfiihrt, und gelangt nacb elvva, 2 Stunden an den kalden Schiefcrriiekcn, 

der auf der franzosischen Kaxte mil; 1200'" notirt ist. Der Weg biegt bier naeh NW. am, fibersctzt die obcrsten 

Verzwcigungcn eincs lief cingerisscnen Hoehthales, das bei Hagios Atbanasios in die Ebene tritt und erreicht 

an der Quelle Liri in einer Hobo von 555 Toiscn (nacb Prof. Schmidt's Messungen ') den Fuss des Delphi. 

Von bier crklinimt man, zwischen losen Schuttmassen und den Scbiclitkopfen des Kalkcs sicb sclbst den Weg 

niiihsam balmend, in ctwa P/i Stunden den Gipfel. 
Der Delphi besitzt bei einer. Seehdhe von etwa 5400' einen ringsuni freien, schlanken Gipfel, der urn fast 

2000' die mittlere Kamniholie des ho'chsten Eubocisehen Gebirgsziiges iiberragt, als das Wahrzeichon der 

Easel weithin sichtbar. Der riesige Schattcnkcgel, den er bei Sonnenaufgang iiber die westliehc Landschaft 
ausbreitct, greift iiber den Canal von Euboea biniiber und 1 audit mit seiner Spitze in die grosse boeolisehe 

Niedernng. Diese imposante Felspyramide bestebt bis zu ibrer Basis ans Kreidekalk und bildet den nacb SO. 

gewendefen Sehichtkopf der von Apokriumos hera.bziehenden Kalkkette. Die obcre Region setzen diehle, 

graue, in fussdicke Biinke geson.der.te Kalke zusammen, in welehe auf deni abgcflachten Gipfel zahl- 

reiche noeh ini llochsomnier mit Schncc gefiillle Dolincn eingesenkt sind; darunter liegen diinnplattigc, 

sehwarze, bitumindse Kalke, die von eineni regelmassigcn Netzwerk von Kalkspathadern diirelizogcn 

sind, leioht in eekigc Stuckc zerspringen und eine grosse Neigung zur Zellenkalkbildnng zeigen. An ibrer 

unlerenGrenze, wo die Iriihcr orvvahnte Quelle hervorbricht, folgt noeh eine wenig machtigc Lag* von 
Kalken, die der Verwitterung sebr zuganglich sind und in einen weissen dolomiliscben Hand zeri'allcn. In 

beiden Kalkabanderungen sind Fossilspuren nicbt selten, besonders biiufig in der oberen Region, an dem 
Rande dor Dolmen , aber immer nur in Form von ausgewitterten Schalenfragraentea, unter denen kein mit 

einigcr Sicherheit zu bestininiender Rest aufzuiinden war. 
Unter diesen Kalken Iagern concordant die Gesleinc des Schiefercomplexcs, welehe (lurch den bart am 

Fussc des Gipfcls voriibcrziehenden Wasscrriss gut aufgeschlossen sind. Den Kalken zunachst liegen Con- 
glomerate von feinem Korn und diinn gescbicbtcte Sandsteinc, in die mit weehsclndcr Maehtigkcit hnrtere 

I'.iinke einer groben Breeeie mit grosscn eckigen Quarzbrocken cingcscbaltct sind. Sic setzen iiber den erslen 

Thalcinsehnitt biniiber und in der Tiefe des zweiten Finsehniites sind sehwarze, bliittrige Thonscliiefcr mit 

wellig gebogenen Selucbtflaehen eutbldsst, die das tiefste Glied der bier aufgeschlossencn Sehichircihe day* 

.sfellen. Sic bilden ein flaobes Gewolbe, auf dem siiddstlich wiedcr Sandsfeine und Conglomerate auflagern. 

Der kablc Riicken, der deni Delplii-Gipfel gegeniiber liegt, zugleioh die hoebslc Kuppe des Schieferkainines 

zwischen Delphi und Xcrovuni, bestebt wiedcr aus eineni Wechsel von Sandsleinen und Conglomerate^ 
welehe den Gegcnlliigel der unter die Kalke des Delphi einlallenden Sehiohtreihe darsfellen. Der von bier 

absliirzendc Sehntt brcitet sicb allcnthalbcn iiber die rriialgehiinge aus und findet sich in zerstreuten Bldcken 

auoh in dem gegen Stcni herabziebenden Kaslanienwald, wo iibrigens an mehreren Punkten (Jcsiemc (lersel- 

ben Schiehlgruppen ansteben. Die geschichteten Conglomerate und Sandsteinc bleiben audi in dcm weiteren 

Verlaufe des Scbiefcrgrales, den ieh nur an!'eine kurze Strceke verfolgcn konntc, vorberrscbend, iindcrn aber 

ibrc Schichlstellung und fallen nacb Nordwest ein. 
Conibinirt man diese Thatsachcn mit den Bcobaelifungcn, die ieli vom SO.-Rande des Scbiefcrkammes 

niitgctlieilt babe, so ergibt sicb der ideale Durchsehnitl, den Fig. 1 auf Tab 11 darstellt: Ein NO.—"SW. 

sfrcichendes System gcfallclelcr klastischer Gcsteine, mit schwarzen und liunfen Thonsehicfcrn an der Basis 

und geschichteten Sandsleinen, Conglomeraten und lireeeien in dem hdheren Niveau, concordant iibcrlagert 

von miiclitigen Kalkmassen, welehe sicb in den Scbiclitkopfen des Delphi und der Xcrovuni wie die corre- 

1 J. F.J. Schmidt, Reisestudien in Grieohenlana (Petenn. Qeogr. Mittheil. L862, i>. 201—20.1, 829   338). 
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134 Friedrich Teller. 

spondirendcn Fliigel cincr aufgebrochcnen Antiklinalc gegcniiberstehen. Das Detail dor Lagerungsverhaltnisse 

in dem mittleren Abschnitt der Schieferregion ist mir unbekannt geblieben; es ist aber von vornberein walir- 

sehcinlich, dass bier eine Reihe von Storungen sicb geltend inacbcn wird, die nut dem Aufbruch der dcnudirtcn 

Kalkdeckc im Zusanmicnbangc stcben. 

Die diinnplattigen, bituminoscn Kalkc, die in der untercn Halite des Dclplii-Gipfels auftreten, wicdcr- 

bolen sicb zwar an vielen Punkten an der Basis der grauen Kalkc, troten alter audi untcr andcrcn Lagcrungs- 
verbiiltnisscn auf, so dass sic kein constantes Niveau zu bilden schcinen. Ob sic sicb am Fusse der Xcrovuni 

wicderbolen, konnte ich nicbt beobacbten. 

2, Von Stropanaes iiber den Mte. Skotini und Mavrovuni nach Kumi. 

(Vorgl. I'rofil Fig. 2, Taf. J I.) 

In den obcrcn Verzweiguugcn des Tbales von Stropanaes wird die cben besproehene Schiefcrmasse auf 
einen kleinen Baum cingecngt, da liier die Xcrovuni in einer breitcn, ringsum in boben Steilwanden abstiir- 

zenden Masse nach NW. vordringen, anderseits vom Delphi her cine Kalkzungc nach 0. sicb vorschiebt. 

Wcitcr nach Nord gewinnt der Schiefer cine griissere Ausdelmung, da er auch den Hohcnzug von Kutrulos 

und das Thai von Mctochi bis an den Fuss der Kalkwande, welcho vom Mte. Skotini nach Nord laufen, umfasst. 

Die iiber Stropanaes in nordstidlicbcr Bichtnng liinstrcicbcndc Felsmauer bezciehnct einen Bruchrand, 

an dem Serpentine, von Contacterschcinungcn der cigentbiimlicbsten Art begleitet, hcrvortretcn. Es tinden sicb 

bier ncbcn den gewohnlichen rothen Horusteinen in grosser Ausdelmung scbicfrig-sandigc Gcsteine von 

dunkel pfirsicbrotber Farbc, gefrittcten und verfarbteii Sandsteinen ahnlich, welche nach den verschicdensten 

Bichtungen von rcichlicbcn Scrpentintlascrn durchzogen sind. Andcro Stiiekc cnfhaltcn zahlrciclie Hohlranme 
wic ein grossblasigcr Mandclstein, dercn AustYillungsmatcrial cine honiogciic, licbtgriinc, serpentinartige Masse 

bildet. Nebcnbei tinden sicb hiiufig jiingcrc Mincralbildimgcn, vor all cm Oaleit, die viellcicht spiitcren para- 
gonetischen Proccssen ihre Entstehung verdanken. 

Uber diescn Bildungcn liegt cine regclmassige Schichtreihe von Schiefern. Sandsteinen und Conglomo- 

raten von demselben petrograpbiscben Habitus, wie die Gcsteine im Thai von Stcni. IJber dicse fiihrt nun der 

Weg an den Fuss der Kalkwande der Xcrovuni empor. Wir stcben bier vor cinem zwciten Abbrucli, an dem 

sicb in kleincrcm Maasstabe diesclbcn Ersebeinungcn wicderbolen, die man unten im Tbal bei dem Dorfc 

Stropanaes beobacbtet. Es tretcn bier diesclbcn mannigfaltigcn Contactproduete auf, und hie und da tindct 
sicb ein Stuck frischen Serpcntins. Auf ungebabnten, mit Kalkschutt verstiirztcn Wcgcn, welcho in vielfacben 

Windungen an der ]5crglcbne enijiorfiibren, crrcicht man die lliibc des Kalkgcbirges, welches sicb zu cinem 

wusten, nach Ost abdachenden Plateau ausbreitct, iiber das cine Kalkjiyramidc mit wilden, zerrissencu 

Formen, der M. Skotini, aufragt. Die Kalkc fallen anfangs unter niittlcren Winkcln nach Siidost, legen sicli 

dann ilachcr, und schcinen an maneben Punkten horizontalc Biinkc zu bilden, die dann von steilcn, die 

Sehichtung vcrdcckcnden Parallclkliiftcn durebsctzt sind. Vcrsteinerungsdurchschnittc sind nicbt scllen. 

Unmittelbar vor dem Skotini reicht der Schiefer aus dem Thai von Mctochi bis auf den Ilauptkamm hcraiil'. 

Man passirt ein grosses Katawothron und hat man den Skotini ostwiirts umgangen, so gclangt man in cine 

Tcrrainfurchc, die nach Art eines breitcn Tbales in NO.—SW.-Ricbtung das Plateau durchzieht. Eigenthiim- 

licb verandcrte Scbicfcr von rothbrauncr Fiirbung, die nur hie und da in kleinen Schollcn anstchen, dnrcb 

Eisenoxyd gefiirbte Kalkc und dunkle Jasjiisknollen, Gcsteinsabandcrungcn, wie sic immer an der Contact- 

grenzc von Serpentinen mit Schiefern und Kalken auftreten, licgen zcrstrcut in dem sandig-thonigen Boden, 

auf dem der Weg zwischen mannshohem Adlerfarn hinfiilirt. An cinem seichtcn Tlialeinsclmitt, der diese 

Depression in N. — S.-Bichtung verqucrt, tritt aus dicsen weichcren Schichtcn cine klcinc Quelle licrvor, die 

Kolovoes-Fontana. Von bier steigt man iiber einen kleinen Kalkkamm, der siidlichcn Fortsctzung des Mte. 

Oktaos in einc Fclsschlucht, die bei cinem vcrfallcnen Wavttburm in die Tcrtiarbucht von Kastrovola miindet. 

Kurz vor dem Ausgang des Tbales setzt an dem linken Gcbiinge ein schmaler, scbarf begrenztcr Serjicntingang, 

der von griinen, thonigen Gcstcincn begleitet; wird, im Kalk auf. 
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Der geologisohe Bau der Insel Euboea. 135 

In dcni letztcn Theilo des Weges sind die Kalke ganz erf'iillt von Versteinerungsdurchschnittcn, and 
manehe Stiicko erscheincn nor als ein Congloincrat von Sclialenfragmenten. Sic gehoren grosstcnthcils Rudisten 

an, and in den grossen abgcstiirztcn Blockcn, wclchc allcnthalben den Weg verlcgcn, sicht man haufig grosse 

tlippuritcn aus der Gruppo dcs //. cornu vacciuum mit his 2" im Durehschnitt messenden Wohnkamrncrn. Sie 

geben uns den znverlassigen Bcwcis, dass die ausgedehntc Kalkmasse, wclche den Mtc. Oktaos und Skotini, 

die Mavro- und Xero-Vuni umfasst, und die mit ihren ringsum stcil abgebrochenen Wiindcn von 2—3000' 

Hohe vvio ein cinziger ricsiger Kalkblock den Schiefern von Stcni, Stropanacs uud Mctochi aufgelagert ist, in 

ihrer Hauptmasse ohercretacischen Alters sci. 

3. Von Hagia Sophia langs der Mste nach Lamar und liber Kutrulos und die Karya-Fontana nach Kumi, 
(Vergl. Pfofil Fig. 3, Taf. II.) 

Der Weg von Hagia Sophia nach Lamar ffthrt (lurch ein wildes, wasscrarmes und fast giinzlich unbewohntes 

Kalktcrrain an der Nordabdachung dcs Delphi. An dem Ausgange des Thalos von Hagia Sophia verlasst man 

die in malerischen Klippcn ins Mccr vorspringende Kalkkliste und steigt an cincm llaclien Gebange empor, das 

mit einer cinformigen, aber tippig wuchcrnden Vegetation von wilden Olbaumen, Pistacicn und der kleinen 

stachcligcn Quercun aegilops bedeckt ist. Die Kalke tretcn iiberall mit flach gencigten Biinkcn bis an das 

Mccr. Nach ctwa 2 Stundcn gelangt man, 3 Kilometer von der Ktistc entfernt, in cine muldenfOrmige Ein- 

scnknng, die mit cincm ciscuschiissigcn Thon erfiillt ist, welchcr Fragmcnte von zersetztcm Schicfcr nnd 

rothem Hornstein umschliesst. Auf dicser kleinen Inscl, mit ertragfiihigem Boden liegt Kotsikia, ein clendes, 

halbvcrlasscnes Dorf. Das etwas grossere Tscriaes, das man 1 Stunde welter ostlieh passirt, liegt mitten 

im Kreidckalk. Von hicr iibcrblickt man den Kamm des Delphi in seiner ganzen Ausdehnung. 

Die unmittelbar an die Delphi-Pyramide sieh anschlicssenden Hohcn zeigen sanfte Forrncn, da ilire 

nackten Gchiinge ganz tibergossen sind mit jiingercm Gcbirgsschutt, aus dem sich nur seltcn cine kleine Fcls- 
kronc cinporhcbt. Nach Nordwest wird der RUckcn breiter, die Formcn schroffcr, und die Vegetation, wclche 

iiberall in dnnkcln Strcifen zwischen den grell beleuchtcten Felskiimmen durchzieht, reicht bis auf die Kamin- 

liohc hinauf. 

Von Tscriaes niihert sich der Weg anfangs wieder dev Kliste, steigt aber daun gegen die Thalverzwci- 
gungen an, welche am wcstlichen Abhang des Mtc. Arkudi zu ciner tiefen Schlucht zusammenfliessen. Schon 

die westlichstc diescr Thalfurchcn, wclche am Dclphi-Gipfcl ihren Ursprung nimmt, hat den unter den Kalken 
liegenden Schiefcrhorizont, der liings der ganzen Nordktistc nirgends zu Tage tritt, in eineni schinalcn 

Strcifen aufgeschlosscn. Ein zweiter Aufbrnch liegt wcitcr ostlieh, unmittelbar am Fusse dcs Mte. Arkudi. Es 
sind rothe, zersetzte Schicfcr in Verbindung mit Serpentinen, welche beiderseits unter den Kalk einfallen. Von 

hicr crreicht man bald cinen biihercn Kalkkamm und gewinnt eincn frcien Ubcrblick iibcr das fruchtbare Thai 

von Stropanacs, den llaohen Rticken von Kutrulos, und die jenscits des Thalcs von Metochi aufsteigenden 

Kalkwiinde, wclche den Westabfall der Mavrovuni bezeichnen. Die Iliilie des Kammes bestebt aus dichten 

Kalken, welche stellcnweisc cine Ncigung zu krystallinischer Textur verra.then, daruntcr liegen bituminose, 

dUnnplattige Kalke, wclche die gri.isstc Obcreinstimmung nut jenen Ahiinderungen zeigen, die an der Basis 

der grauen Kalke des Delphi zum Vorschein kommen. Sic stehen bci Lamar in dunnen nach W8W. einfallcn- 
den Biinkcn an. Die ganzo Masse bricht nach Ost slcil ab und bildct offenbar die Fortsctzung jenes Bruch- 

i-andes, an dem die Serpentine von Stropanacs hcrvortreten. In der Tiefc dcs Thalcs crscheint noch, wic cine 

abgesunkene Scholle dieses Kalkes, cine schrolfe Felspartie, zum griisstcn Theil auf der linken Thalseite 

licgend, (lurch die sich ein complicates System von Wasserlinicn hindurehwindct, 
Bci Lamar tritt man wieder in jene Bcihc von Schiefern, Sandsteiuen und Conglomeratcn, welche die 

Wasserscheido zwischen Stcni und Stropanacs vcrquerend nach Nord in die Thaler von Stropanacs und 

Metochi fortsctzen. 
Geschichtete Gcstcinc grohcren Kornes bilden zuniichst die Unterlagc des Kalkes, dann folgcn rothlich 

graue, glimmerreiehe Sandstcine nnd zu unterst feinsandige Schicfcr, wclche his zur Tbalsohle hinabreichen. 
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136 Friedrich Telle r. 

Der Tbalausgang wird beiderseits von sebrol'len Kalken begrenzl, welohe NO. von dem Kloster Chiliados auf 

der rechten Thalseite cine bohere Kuppe bilden und in eincm verschmalerten Zug in das Thai von Metoobi 
binftbersetzen. Zwiscbcn dicsorn und dem Tbale von Stropanaes licgt cin breitcr Schieicrruekcn, der bis an 

(lit; Steilwiindc dcs Mtc. Skotiui hinaufreicht. Die Schichten licgen bier sebr flach, scheincn noch gcgcn West 
ciuzufallen, wic die Schiefer von Lamar, und zeigen dieselbe petrographische Gliederung. 

Zu oberst licgen grobkdrnige, quarzitische Sahdsteine mil, Eihschaltung von Conglomoratcn und arkoscn- 

ahnlicbcn Bildungen, darunter kruninifliicbige Schiefer, in denen Quarz- and Glimmcrlagcn wccbseln, wic in 

ecbten Glimmcrsobiofcrn, dann folgen knolige, talkige Schiefer, ot't'enbar nur untergcordnctc Abanderungcn 

der vorbcrgebenden Schichtgruppe, und zu unterst diesclben sebwarzen Thonsohiefer, welcbe in dem lloch- 

tlial am Fusse dcs Delphi-Gipfels enlblosst sind. Die gauze Schichtfolge, die boi allcr Ahnlichkeit mit altcrcn 

Scliicf'ergcstcinen docb deutlicber als jene die Cbaraktcre klastiscber Bildungen erkennen liisst, ist liings dcs 

Abhangcs, an vvelcbcm Kutrulos licgt, gut aui'geschlossen. 
Hat man die jiingeren Alluvion dcs Tbales tiberscbritten, so gelangt man tiber Mctocbi in dieselbe Sohioht- 

reibe, dcrcn Gliedcr sicb bier in umgekebrter Ordnung wicderbolen, und unter die Kalke der Mavrovuni 

einlallen. Wo die Grenze bcidcr Gesteino niclit von Gchangescbutt bedeckt ist, sielit man an cinzelnen Iland- 

sliieken schon diinnc, wellig gebogene Lagen von Kalk in den Schiefern sieli cinschalten; aucli die Kalkc 

zeigen in der Grenzregion einen veranderten Habitus, verwittcrn nicht mit den gewolmlicbcn thonigen Kcsi- 

duen, sondern zeri'allen in einen weissen, sandigen Grus. 

ieh vvahltc diesmal zum Ubcrgang tiber die Mavrovuni den Wcg, der sicb nahc der Ktiste an tibcraus 
scbrofi'en Kalkwiinden empofvvindet und dann in einer tiefen Erosionsfurcbe in wcstostlicbcr Kicbtung das 

Plateau durchsetzt, Bevor man in das Langsthal binabstcigt, das den Westabfall dcs Mtc. Oktaos begleftend 

nacli Nord ins Mcer zicbt, begegnet man wicder den rotben, thonig-glimmerigen Schiefern, welcbe 4 Kilo- 

meter weiter in Slid boi der Kolovaes-Fontana auftreteu. Sic verschwinden jenscits der Quelle, welcbe in 

dem genannten Thalzug borvorbrielit (Karya-Fontana), cine Strcckc wcit unter einer dunnen Dcckc von 

Kreidekalk, werden aber dann in einer tiefen, nacb Ost gcricbteten Wasserfurohc wicder sicbtbar und gteben 

bier in Verbindung mit Serpentincn, griincn Wackcn, eisenschussigen Ilornstcinen und dunklen feinblasigen 

Gesteincn, die im frischen Bruch das Ausfullungsmaterial der dichtgedriingten Poren, zum grosslen Tbeile 

Caloit, erkennen lasscn. Die beiden Aufschliisse bei der Kolovacs- und Karya-Fontana macbeu es wabr- 

scheinlich, dass der in Bede stebende geringmaobtige, Schichteomplex den oberen Horizontcn dcs Hippuriten- 
kalkes der Mavrovuni concordant cingclagcrt sei, aber der in dem ganzen Gobicte bcrrsebenden llacbcn 

Schicbtstellung zufolge nur aul den beiden ticfer erodirtcn Linicn zum Vorschein kommen konnte. 

Wo der Wcg nacb Slid umbiegt, tritt man wicder in Kreidekalk, und steigt dann ilbcr das Ausgcbende 

eines Scbicferzugcs in das I'eeken von Kawtrovola bimib. Die Terliiirbildungen dringen bier in einer breiten 

Bucht weit nacb Nord vor und engen das iiltcre Gebirge auf einen selimalen Slreifen felsigen kandes ein, das 

in scbroffen Klippen zur Kiiste ablallt. Die ganze Nordkiiste bis zum Cap Chili bestebt aus grauen diebten bis 

balbkrystalliniscbcn Kalken, welcbe als unmittelbarc Forlsctzuug tier bippuritenfubrenden Kalke dcs Mte. 

Oktaos crscbeincn, und offenbar demselhen Niveau angeliiiren. Kic erlieben sicb in dem spitzen Mte. Suka.ro 

zu einer ansebnlicben Ilohe. 
Im Sudeu dicscr einformigen Magse licgt ein eomplicirter gebautes Gcbirgsstiick, vorherrse.liend aus 

Schiefern und Sandstcinen bestebend, welcbe bis an den Fuss der hOheren kalkgipfcl binaufreicben und nacb 

Sttdost einen breiten, llacbcn Kiioken vorsebieben, der bei Enoria hart an das Mcer hcrantritt, a,ber nocb 

einen scbmalen Kiistcnraum frei liisst, in dem die Tertiarbildungen von Kumi und Kastrovola zusamnmn 

lliesscn. Der ganze petrograpbiseb iiberaus mauaigfaltige Schiehtcomplex licgt an der Basis der Kalke dcs 

Mte. Sukaro, wccbsellagcrt aber sclbst wieder nut Kalken, welcbe als linsenformige Massen von bcschranklcr 

Ausdehnung in Form gteiler Klippen aus dem weicheren Schiefer aufragen, so auf derHOhe dcs M. Dora nabc 

unter detn Gipfel des Sukaro, art dem Ausgango der Sehlueht, dureh welcbe die ncue Strasse von der Lignit- 

kolonie nacb Kumi lubrt, auf dem mit Windmiibleu besetzten Hiickcn nordlicb von Kumi und cndlich an dem 
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Absturze nOrdlich von Enoria. Diese Kalke zeigen dieselbe Reihe von Gesteinsabanderungen mit einer aus- 

gcsprochenen Neigung zu kiystallinischcr Ausbildung, wie die Kalke des Mte. Oktaos, und umschliessen, an 

zwei Stellen wenigstens, dicselben Fossilreste, niiinlich deutliche Hippuriten aus jener Formengruppe, die 
man nur aus turonischcn Scbichten kennt. Die oberen Kroidekalke, welche weiter westlich in einfSrmigen 

klotzigen Massen von grosser Machtigkeit den Schief'ern und Sandsteincn aufgesetzt sind, treten also bier im 

Gebiete von Kumi mit diesen klastiscben Bildungen in unmittclbare Wechscllagerung, so dass hier scbon aus 

den allgemeinen Verha'Itnissen, welche in der kartographischcn Darstellnng zum Ausdnicke kommen, die 

Zugehorigkeit beider Bildungen zu einer Formatioiisgruppe klar hervorgeht. 
Die nordostliche Streichungsrichtung, welche die Hauptkette des Delphi beherrscht, wird im Bereiche 

der Mavrovuni der ilachcn Schichtstellung wegcn undeutlich, und in der Einscnkung zwischen Oktaos und 

Sukaro beobachtct man bereits OW.-Streichen. In dem nach Siidost vorgeschobenen Riicken fallt das geo- 

logische Streiohen mit der orographischen Richtung zusammen, der ganze Schichtcomplcx ist steil aufgerichtet, 
von zahlreichen kleinen Vcrwerfungcn durchsetzt und fallt nach N. und NO. ein. Die bciden Vcrkebxswcge, 

welche Uber diesen Rticken hinweg aus dem Becken von Kumi in jencs von Kastrovola fiihrcn, verqueren 
somit die ganze Schichtreihe und geben ein klares Bild von dem raschen Wechsel der pctrographisch so vcr- 

schiedenen Glieder des Schicfercomplcxcs und ihren iunigen Beziehungen zu den Hippuritenkalken. Besonders 

glinstig sind die Aufschltissc in jener Thalschlucht, durch welche die neue Strasse von der Lignitcolonie nach 
Kumi fiihrt. 

Unter den Tertiarbildungcn von Kastrovola liegen hier zunachst auf der linken Thalscite stark zersetzte 

dunkelgriinc, talkigc Schicfcr, die in diinnen, aufgeblatterten und vielfach durcheinander gewundenen Lagen 

nach SW. emlaJlen.  Sie bilden niedrige,  flache Htigel,   unter denen cine Kuppc von inassigem Serpentin 

einportaucht,   in Vcrbindung mit eigenthiimlichen', vollkommcn i'rischen Contactgesteinen, wie ich sie in einer 

i'iir petrographisch-ohemische Untersuchungen so giinstigen Erhaltung nirgends wieder gefunden babe. Ostwarts 

folgen auf die Serpentine dieselben grttnen Schiefer,   die aber hier nach Nordost einfallen und im wciteren 

Vcrlaufe des Profils in reine Thonschiefer und damit wechsellagerndc geschichtete Sandsteine iibergehen. Diese 
Schichtfolge halt bis zu dem zweiten, die Schlucht iiberbrlickenden Bogen an,   wo man, auf die rechte Thal- 

scite Ubertretend, feinsplittrige Breccien, aus Kalk-, Schiefor- und Serpentinfragmentcn bostcbend, in dicken, 

nach Nordost gencigten Bankcn anstehen sieht.  Die dunkelgrauen Kalke,   welche an der Zusammensetzung 
dieser Breccien Anthcil nehmen,   zeigen hie und da auf den Brucbflachen Versteinerungsdurchschnitte.  Mit 

den Breccien alterniren diinne Lagen von kalkig-thonigen Schiefern von sehr variablcm Gesteinscharakter, 

welche bald die Obcrhand gewinnen und sich zu blassgriinen, diinnplattigen Mcrgelkalken cntwickeln, welche 

so recht eigentlich ein IJbergangsglied zwischen dem unteren Schichtcomplex und den oberen Kalken dar- 
stellen. Sie werden auch unmittelbar von diinngeschichtetcn, grauen Kalken uberlagcrt, auf welche lichtere, 

stellenweise in reine Maraore  umgewandelte Hippuritenkalke  folgen,   die in  einer grossen,   undeutlich 
gescliichleten Masse den Thalausgang absperren.   Wo sich die Schlucht offnot, tritt man sofort in die Tcrtiar- 

bildungcn der Bucht von Kumi, aber nach Nordwest sieht man wieder Schiefor und Serpentine, die  Kalke 

iiberlagern,   die sich iiberhaupt beiderseits rasch auskeilen,   so dass sie nur eine linsenformige Masse im 

Schiefor bilden. 
In viel detaillirterer Wcise, als es mir nach fltiehtiger Begchung des genannten Durchschnittes moglich war, 

hatjUngst 11 err Gustos Th. Fuchs diese Verhaltnisse besprochen,' und (lurch ein Profil erlautert, welches den 

reichen Wechsel in der petrographischen Ausbildung der einzelnen Glieder des Schiefercomplexes Schritt fur 

Schritt verfolgt und mit grosser Scharfe zur Darstellung bringt. Der Verfasser, dem wir auch den Nachweis 
des Uippuriten-Fundortes am Ansgange des Thales verdanken, kommt auf Grund seiner Beobachtungen zu 

dem Schlusse,  dass die Hippuritenkalke von Kumi und die an ihrer Basis liegenden klastiscben Bildungen 

1 'I'll. Fuchs,   Qber die In Verbindang mit Flyschgesteinen and gi'ttnen Schiefern vorkommendenSerpentine boi Kumi 
auf Euboea (Sitaungsber. d. mathem.-naturw. CI. d. Wiener Akademie 1876, LXXIII, p. 538. 

Denkgohriften  dor mfttJiem.-jiaturw. CI.   XL. JJd. Abhandlung von Niclitmitgliedern. ^ 
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138 Friedrich  Teller. 

„einc vollkommen concordante und durch allmalige Ubergange verbundene Schichtreihe bilden, und dass die 

Serpentine mit ihren mannigfachen Schiefern nicht dem Urgebirge angehoren kbnncn, sondern nothwendig 

von verhaltnissmassig jungem Datum sein mussen". Die Beziehungen dieses Gcbirgsstuckes zur Hauptmasse 
des Hippuritenkalkes, welch er Mtc. Oktaos und Mavro-Vuni zusammensctzt und das Vcrbiiltniss von Wcchsel- 

lagcrung zwischen Schiefer und Kalk im Mte. Sukaro, bestatigt, wie wir frliher gesehen haben, dicse auf das 

sorgfaltigste Studium eines einzigen Durchschnittes gestiitztc Schlussfolgcrung vollstandig. 
In dem zweiten, eine Viertelstundc weiter siidlich gelegencn Durchscbnitte langs des Weges von Kumi 

nach Kastrovola sind die Aufschllisse wenigcr glinstig und eine grossere Dislocation stort die regelinassige 

Scliicbtfolgc. Als jiingstes Glied erscheinen glimmerfiihrcndc, sandige Schiefer undweichc, rothe Thonschicfcr, 

die bei den siidlichsten Hausern von Kumi anstehen und nach NNO. einfallen; darunter hippuritenfuhrende, 
graue Kalke, dunnplattige, grline Kalkmcrgel und diekbankige Brcccien aus Kalk, Schiefer und Serpentin; 

dann, die Hohe des Rtickens bildend, ein Wcchscl von Schiefern und Sandstoincn, welche mit NO. fallenden 
Schichten den Scrpentinen von Kastrovola auflagern. Die Kalke auf der nordlichen Thalseite sind durch eine 

Verwerfung in zwei isolirtc Kalkkopfe aufgclost, zwischen welche sich ein wenig machtigcr Complex von 

Schiefern, Kalkmcrgeln und Breccien einschaltet, und erscheinen ausserdem gegen ihrc Fortsetzung auf der 

gegenliberliegenden Thalwand in der Richtung der Thallinie leicht versohoben. 

Die Serpentine, welche in beiden Durchschnitten an der Basis der ganzen Schichtfolge liegen , bilden 
einen scbmalen, auf 3 Kilometer Liingc ununtcrbrochencn Zug, der ostlich von Kastrovola beginnt, mit 

NNW.-Streichen die Grenze zwiscben dem alteren Gcbirgc und den Tertiarbildungen beglcitet, dann aber in 

den Schiefer sclbst eintritt, in welchem er noch jenscits des Thaleinschnittes bei den Lignitgrubcn eine Strecke 

weit verfolgt wcrden kann. Die Schiefer fallen nach beiden Seiten in zum Theil stark geneigten Schichten 

vom Serpentin ab. In der Fortsetzung dieses Zuges taucht weiter in Nord am Fusse des Mte. Dora abermals 

eine Reibe flacber Serpentiubuckel aus dem Schiefer auf, und ebenso findet man nahe am Slidende desselben 
in dem Thale westlich von Enoria gleichsam als letzten Ausliiufer noch eine kleine Kuppe anstehenden 

Serpentins. Die auffallend gcringe Breite, der geradlinge Verlauf und eine Streichungsrichtung, welche das 
Hauptstreichen des uberlagernden Schichtcomplexes unter einem Winkel von ungefahr 20° schneidet, geben 

diescm Gestcinszug den Charakter eines gangformigen Gebildew; die steil (lachionnigc Schichtstellung der 

Schiefer an der Serpentingrenze, sowie die mannigfaltigc Reihe von Contactbildungen, welche den Serpentin 

in seinem ganzen Verlaufe begleiten und in reichster Entwicldung in dem kleinen Seitenthal nordlich von den 
Lignitgrubcn auftreten, acheinen eine solche Auffassung wesentlieh zu unterstiitzen. 

Zu den seeundaren GesteinsabJindcrungen an der Grenze von Serpentin und Schiefer, iiber deren Genesis 
man allerdings ohne vorhcrgegangene petrographisclie Untcrsuchung nicht aburtheilen kann, gcsellt sich noch 

eine andere Erseheinung, die vielleicht auf verwandte Ursachen zuruckzufiiliren isl. Nordosllich von Kastro- 

vola ragen aus dem zum Theil stark zersotzten Serpentin durch cinandcr gestiirztc Kalkblockc von mehreren 

Kubikmetern Machtigkeit liervor, die an ihrer Basis von Serpentin so allseitig umschlossen wei'den, dass es 

den Anschein gewinnt, als wiiren sie erst durch Erosion aus dem sie ummantelnden Serpentin blossgelegt 

worden. 

Der Serpentin erfiillt alle cinspringenden Ecken und Winkel, dringt in apophy&enartigen Erweiterungen 
in dieses Haufwcrk von Blocken ein, und die Verbindung der beiden Gesteine ist eine so innigc, dass man 

leicht Ilandstllckc schlagen kann, welche die Uberrindiing des Kalkos mit Serpentin duutlich zeigen. Die 

Kalke, sehr homogene, diehte Kreidckalke, die sich (lurch einen hohen Magnesiagehalt auszeichnen, ohne 

dass jedoch Textur und Farbe des Gcstcins modificirt wiirden. Neben diesen dolomitischen Kalken linden sich 

auch echte Magncsite. Kieselausschcidungen sind auch hier, wie iiberall im Bercichc dieser Contaeterschei- 
nungen, nicht seiten. 

Dieses eigenthtimliche Vorkommen, das auf den stidlichsten Abschnitt des Serpentinganges beschrankt 
ist, dttrfte kaum in andcrer Weise erklart wcrden konncn, als dass hier abgcsturzte Triimmer des seheinbar 

eincm hoheren Niveau angeborigen  Hippuritenkalkes   von  den Scrpentinen  umhullt und metamorphosirt 
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Der geologische Ban der Jnsel Euboea. 139 

worden sind. Da andererseits die mit den Kalken alternirendcn Breccien und grttnen Schiefer zweifellos in 
genetischer Beziehung zu den Serpentinen steben, so ist es klar, dass die Serpentine von Kumi nicbt das 

Resultat eines einzigen Bildungsactes darstellen konnen, sondern dass die eruptive Thatigkeit auf der Gang- 
spalte Kumi-Kastrovola die ganze Ablagerungsdauer des scbeinbar jiingeren Sebiclitconiplexes umfasste, und 

erst nach der Bildung des Hippuritenkalkcs abschloss. 
Aucb jenseits des Scbieferriiekens, im Beck en von Kumi treten Serpentine auf. So verquert cin kleiner 

Serpentingang das von den Lignitgruben lierabzicbcnde Thai an der Stclle, wo es sicb nacb Nord gegen das 
Kloster des Erloscrs umbiegt, und in seiner directen Fortsetzung findet man weiter im Siidost an dem steilen 

Gebirgsabhang zwischen Kumi und der Kiistc zahlreiche Serpentiufragmente, die wobl einem anstcbenden 
Gcsteinszug entstammen diirften, so dass man aucb bier auf einen znsammenhiingeiiden in NNW. streichen- 

den Serpcntingang scblicsscn darf, der aber von miichtigen Tertiiirbildungen bedeckt ist. 
liber das iiltere Gebirge der Umgebung von Kumi cnthalt die bereits vorliegende Literatur nur spiirliche 

Mittheilungen. Genauere Angaben iiber Scbichtfolge fmden wir nur bei Sauvage,' einem iiberaus sorgfaltigen 
Beobachter, der schon auf die mannigfachen Abiindcrungen der Schiefer und Kalke in dem friiber besprochenen 

Durchschnitt bei den Lignitgruben hinweist, und die ganze Schichtreihe als eine concordante bezeiebnet: 

„dependant d'une seule et unique formation". Der flacho Riicken, auf dem die Tertiiirbildungen im Norden 
von Kumi ansteigen, bestebt nacb den Berichten von Fiedler und Russeger aus den oberen Kalken des 

Mtc. Sukaro, welche in einem ununterbrocbenen Zug bis an die wilden zerrissenen Klippen des Cap Chili fort- 

setzen. 

Mannigfacbe Erosionserscbeinungen an der von der Brandling uintosten Kliste, und reiche Hdhlen- 

bildungen, welche Russeger mit jencn am Kopais-See vergleicht, begleitcn den grauen, splittrigen Kalk- 

stein. Die Schiefer, welche im Mte. Sukaro an seiner Basis liegen, und das Thalsystem am Westrande der 

Bucht von Kumi verqueren, selicinen sich nach Ost rasch auszukeilcn, denn am Cap Chili bedeeken die 

Tertiiirbildungen unmittelbar den Kreidekalk. 
Das Vorgebii-ge wird von einem NO.—SW. streicbenden 8' breiten Gang von Rotheisenstein durebsetzt, 

der in alle Kltifte des Nebengcsteins eindringt und dassclbe mit einem dichten Netzwerk von Erzadcrn durch- 

schwarmt. Nach Fiedler besitzt dieses Vorkommen kcinc teclmische Bedeutung. 
Viel umfassender ist die Literatur iiber die Tertiiirbildungen von Kumi, welche durch ihre reichhaltige 

i'ossile Flora schon vor langer Zeit die Aufmcrksamkeit der Forscher auf sicb gezogen haben. Die endgiltige 

Peststellung der Lagerungsverbiiltnisse und die Horizontirung des ganzen Schichtcomplexes auf Grand ver- 
gleicbender Studien iiber die jiingeren Tertiiirbildungen Griechenlands iiberhaupt, verdanken wir aber erst 

den jiingst veroffentlichten Untersuchungen des Hcrrn Custos Th. Fuchs," auf welche ich bier mit urn so 

grosserem Nachdruckc verweisen muss, als mir fiir diese Verhaltnisse wenig selbststandiges Beobachtnngs- 

material zur Vcrfiigung stcht. Nur iiber die raumliche Ausdehnung dieser Bildungen mochte ich einige Bemer- 

kungen folgen lassen. 

Die Tertiiirbildungen von Kumi erftillen eine weite Bucht mit einem FlSchenraum von 150 Quadrat-Kilo- 
meter, welche im Norden von dem Sukaro und seinen Ausliiufern, im Siiden von den Kalkbergen von Avlo- 

nari in weitem Bogen umspannt wird. Im Westen reicht sie bis an den Fuss der imposanten Steilwande der 

Mavro-Vuni. Diese vielfach undulirte, von zahlreichen Wasseradern durchfurchte Niederung bildet den frucht- 

barsten und volkreichsten Landstrich von Euboea, der nicht nur heute in seinen Producten und seinen 

Bewohnern cin Bild iippigen, frolilichen Gedeihens darstellt, sondern von jeher der Sitz entwicklungsfahiger 

Colonien gewesen ist, von deren Schicksalen uns Sage, Geschichte und die mannigfachen Reste alter Cultur 

i Siiuvago, Euboea und ein Thell des jingrenzenden Festlandes. Annal. d. mines, 1840, vol. X, p. 139it'. 
2 1. Th. Fuclis, Studien uber das Alter der jiingeren Tertiarbildungen Griechenlands (Sitzungsber. d. k. Akad. der 

Wiss. Wien 1876. LXXIL1, p. 75—88). 2. Studien iiber die jiingeren Tertiiirbildungen Griechenlands (Denkschr. d. mathera.- 
naturw. CI. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien 1877, Bd. XXXVII. 
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140 Friedrich Teller. 

beredte Kunde geben. In kcinem Theile der Insel linden wir aiif eincm so bcsclirankten Raum so zahlreiche 

Wahrzeichen der venetianiscben und friinkischen lierrscbaft dcs Mittelalters, die kunstlosen, trotzigen Wart- 
thtirme, wie in dem Gebiete von Kumi. Der nordliche Absclmitt dieser Nicdcrung gliedert sicb in die beiden 

friiher erwiibnten Becken von Kumi und Kastrovola, die nur Hings eincs sclimalen Kiistensaumes ostlich von 

Enoria mit einander in Verbindung tretcn. Die Tertiarbildungen sind bier vorherrscbend in der Form von 

weissen Mergeln und dttnnplattigen, gelblicbcn Kalkschiefern entwickelt, welche eine reiche Dicotyledonen- 

flora und sparliche Reste von Susswasscrfischen uniscbliessen. An ihrer Basis liegen am Fusse des Mtc. Dera 

als tiefster Horizont der ganzen Ablagerung graue Mergel und Conglomerate mit dem viclbesprochencn Lignit- 
vorkommen von Kumi. 

Die wohlgescbicbteten Kalkschicfer zeigen eincn flachwelligen, von vielen StOrungen durchsctzten 

Schichtenbau, der im mittleren Theil des Beckens im Allgcmcinen siidlicbes Einfallen erkenncn lasst. In dem 

kleiueren Becken von Kumi setzt der jabe Abbrucb des alteren Gcbirgcs zwischen Kumi und der Kiiste bei 

Enoria aucb in die Tertiarbildungen fort. In dem Flussthal, das von der Stadt zum Hafen flihrt, sind die 
Kalkschiei'er sehr steil aufgcrichtet, legcn sicb aber bald flacher und bilden einen nacb Nordwest gegen das 

Kiistengebirge sanft anstcigcnden Riicken, auf dem zwischen frucktreichen, schattigen Garten die villenartigcn 

Wohnhauser der wohlhabenderen Kumioten liegen. Die Kalkschiefer und licbten Mergel von Kumi-Kastro- 

vola reichen mit denselben Cbarakteren nacb Slid bis in die Gegend von Konistraes, wo sicb, anfangs mit 

den genannlen liildungen alternirend, dann eine selbststandige Scbicbtgruppe darstellcnd, eine Folge von 
Mergeln, sandigen Kalken, Conglomeraten, losen Sanden und Gcrollen aui'lagert, welche das gauze, weile 

Becken zwischen Konistraes-Gagia-Avlonari und Ochthonia crftillen. Nur ein beschranktes Gebict liings den 
Tbaluiederungen des Oxylithos und des Flusses von Avlonari wird durch jiingere Alluvionen bedeckt, die aus 

eincr einfachen Umlagcrung der tertiareu Sande und Gerollmassen bervorgegangen sind. 

Gegen den Beckenrand nimmt dieser Horizont rasch an Machtigkeit zu und iindcrt zugleich in der Art 

seiner Eutwickluug insoferne ab, als die groben klastisclicn Bildungcn vorherrscbend werden, und sicb in 

ihrem Materiale nacb Art localer Scbuttbildungen enger an die geologische Beschaffenbcit dcs Grundgebirges 

anschliessen. 

Gegen den Mte. Ochthonia aufstcigend, passirt man bis zu der hoher gelcgcnen Ansiedlung desselbcn 

Namens, die man wohl auf 1200'Seehobe schiitzen kann, kcin alteres anstehendcs Gestein. BlOcke cines 

groben Conglomerates, Kalk-, Schiefer- und Quarzbrocken umschliessend, bedeckcn den Abhang und die ein- 
geschalteten sandig-mergeligen Lagen, sowie die Verwitterung der cementreichen Conglomerate gebcn einen 
grauen, tbonigen, fruchtbarcn Boden, in dem noch unmittclbar am Fusse dcs nackten, steilen Kalkgipfels 

wolilgepflegte Wcingiirtcn in frischem Griln prangen. Dicse Bildungcn setzcn nacb Pyrgi und Avlonari fort; 

jcnseits des Thales von Avlonari werden aber die kalkftihrenden Conglomerate schon seltener, und in den 
tiefen Einschnittcn von Orologi bestcben die Tbalwande aus rotbgelben Sanden mit eingestrcuten Lagen von 

Quarzgeschiebcn, die in Farbe und Habitus an unsere Belvedcreschichten erinnem. In S. und SW. von 
Orologi schwellen die Hligel mehr und mehr an, ihre Geluinge bedeckcn sicli mit der fiir den Schiefer 

cbarakteristischen, hbheren Vegetation, und man tritt in das grosstentheils aus Schiefer bestehende ftltere 

Gebirge ein, ohne dass man irgendwo eine deutliche Grenze zwischen diesem und den miichtigen tertiiiren, zum 

Theil vielleicht aucb diluvialen Schuttkegeln beobachtcn konnte. 

Die Trachyte von Kumi, die von Fiedler und Sauvage nicht erwahnt werden und erst durch Rus- 

seger's Reise bekannt geworden sind, bilden eine flache Hiigelregion im Osten von Konistraes, welche sich 

nur an ihrem Nordende zu zvvci auffallenden, kegelformigen Bergen, dem Hagios Nikolaos und dem mit scbrof- 
fen Felszinncn gckr6nten Oxylithos („Scharfenstein") erhebt; der letztere, wclchcr die ansehnliche Hohe von 

31)9'" erreicht, bildet schon seiner scharfen Gipfclcontour wcgen einen weithin sicbtbaren Orientirungs- 
punkt. 

Die folgende Skizze gibt eine von Enoria aus gczeichnctc Ansicht dieser beiden Trachytkcgel, und ihrer 

tertiaren Vorlage, auf welcher das Dorfchen Potamia steht. 
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Nach Slid verbreitet sich dieser llohenzug; an seinem Westrande liegen die beiden Dorfehen Kuruni, an 
dem Ostrande Klimatari, schniirt sich dann iistlioh von Konistracs abcrmals ein und endct beim Dorfe Kipos, 

sich hier ebcnso vcrsehmiilernd, wic an seinem Nordende bei Potamia. Der ganze Zug besitzt bei einer 

geringen Breite etwa 5 Kilometer Liinge, und seine Liingsaxe ergiinzt den Serpentingang von Kastrovola zu 

Oxvlifhos 
llagioa Nikolao* 

einem flachen, naeh West concaven Bogen, der dem Bruchrand der Mavrovuni parallel liiuft. Es gewinnt 

den Anschein, als hatte man cs bier mit einer im tektonischen Bau des ganzen Gebirgsabschnittes begriindeten 

Storungslinie zu thun, gleichsam einer Linie geringen Widerstandes gcgen die Reaction des Erdinnern, auf 

wclcher zu zwci verschiedcnen geologisclien Epochen eruptive Thatigkcit herrschte. Bei aller Verschiedenheit 

der beiden eruptiven Gcsteinstypen und ihrer differenten Stellung im geologisclien wie im petrographischen 

System, scheint mir doch ihre lineare Anonlnung und ihr aufiallcndcr Parallelismus zu dem stcilen Abbrnch 
des Kalkgebirges, das sich in fast senkrechten Wiinden von 3000' liohe iiber die tertiiire Nicderung erhebt, 

cinige Beachtung zu verdienen. 

Die Trachyte werden ringsum von den tcrtiaren Kalken und Mcrgeln umlagert, die gewohnlicb in fiach 

geneigten Schichten riltbn aussen abiallcn. Doch beobachtet man am Fusse des Hagios Nikolaos audi gut 
geschiclitcte Kalkscliiefer, welche gegen den Trachyt geneigt sind. Fur cine niiliere Bestimmung der chrono- 

logischcn Bezicluingcn zwischen den Trachyten und den' tertiaren Stisswasserbildungen i'ehlen mir alle 

Anhaltspunkte. 

4. Von Kumi uber den Delphi-Kamm nach Nea-Eretria und Chalois. 

Auf dem Wego von Kumi iiber Konistracs nach Vrysi durchsclmeidet man die ganze tertiiire Schichtfolge 

in aufsteigender Reihe und gelangt bei Vrysi in die Bildungen des Beckenrandes, die hier in Form eincs an 
Kalkgeschieben reichcu Conglomeratschuttes hocli an dem Gebirgsgehange emporziehen.   Gagia liegt schon 

im Kreidekalk,   der Fortsetzung des Hippuritcnkalkes  der Mavrovuni,  welche den Gebirgsrand bis nach 

Kremasto begleiten, dort umbiegen und mit dem iiber Trachili in ostwestlicher Richtung verlaufenden Kalk- 

zug in Verbindung treten.  Die schroffen Absttirze der vereinigten Masse Mavrovuni-Skotini gegen das Thai 
von Metochi im Westen und die Niedcrung von Kumi im Osten wiederholen sich audi an dem Siidrande des 

Plateaus. Es setzthicr auf der Linie Seta-Manikia-Gagia cin OW. streiciiender Querbruch durch, welchcr die 

tiefe und cnge, von senkrechten Felsmauern begrenzte Thalschlucht folgt,   die zwischen Episcopi und Gagia 

ausmiindet und in das Stylithus-Thal hinabziebt.  Sie empfiingt von Nord nur einige kurze Seitcnarme mit 

steilem Gefftll, von Slid aber einen wasserreiclien Zufluss, vor desscnEinmiindung sich dieKalke zu besonders 

wilden, malerischen Formen aufthiirmen.   Zwischen diese Kalke und den nordlich von Trachili hinlaufenden 

Riicken schaltet sich eine schmale Zunge von Schiefergesteincn ein,  welche bis nahe an Kremasto vordringt. 

An ihrem Ostende scheinen die Schiefer mit den Hippuritenkalken in Wechsellagerung zu treten,  denn eine 

halbc Stunde westlich ^•on Gagia, wo man die Grenze beider Gesteine schneidet, fallen die Kalke unter die 

Scliiefer ein und werden weiter in Slid von den Kalken von Kremasto bedeckt.  Im weiteren Verlaufe des 

Wcges crscheinen dagegen die Schiefer burner an der Basis der sic beiderseits begrenzenden Kalkmassen, 

und iiber Makrichori liegt eine grossere, isolirte Kalkkuppe concordant auf dem Schiefer, 
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142 Friedrich Teller. 

Naeh West gewinnt dicsc Schicfermasse cine bedeutende Ausdehnung und setzt den ganzen in der siid- 

liehen Fortsetzung des Delphi liegcnden Hauptkamm zusammen, von den Xcrovuni in Nord, bis zu den 
Kalyvien von Bodino in Slid, wo sich das Kalkgcbirge von Vatliya mit seincm hdchstcn, 1774'" messenden 

Gipfel anschlicsst und den Kamm in rein siidlicher Richtung bis an das Meer fortfllhrt. Langs des Ilauptkammes 

streichen die Scliiefer in NNO. und fallen mit steiler Schichtstellung nacb OSO. ein. 

Man begegnet auch hier cinem raschenWcchsel petrograpbiscli verschiedencrVarietaten: DunkleGlimmer- 

scbiefer mit Granaten, gliinzende Phyllite mit Schwefclkieshexae'dem, Thonschiefer und mit diesen alternirend 

Lagen von groben Sandsteinen und Conglomerate^ wic sie unseren Flyschbildungen eigentbtimlich sind. Die 

hier auftretendcn Tbonglimmcrsehicfer sind in Handstiickcn von den am Westfuss des Hymeltus liegenden 

Schiefern nicht zu unterscheiden. Weiter in Nord finden sieh nacb Russoger's Mittheilungen ' ^Thonschiefer 

wechsellagernd mit Chloritschicfern und chloritischen Gneissen. Der Gneiss ist grobflascrig, die Stelle des 

Glimmers vertritt Chlorit, und der Feldspath ist haufig porphyrartig eingewaebscn. Serpentine treten sowobl 

mit den Tbonscliiefern als mit den Gneissen auf und bilden sogar IJbergange in letztere. Auf dem Jocbe sieht 

man eine Strecke lang den Cbloritgneiss ganz allein anstehend, dann aber folgt am Ostabhang, wie an dem 

westlichen wieder der Wechsel dieses Gestcines mit Tbonsebicfern und Chloritscbiefcrn." 

Ein genaueres stratigraphisches Schema filr die Aufeinanderfolge diescr einzelnen Glieder liisst sicb auf 

diesem Durchschnitte bei dem Mangel an grosseren Aiifschlussen allerdings nicht gewinnen. Bei Mistro 

scheinen die Verhaltnisse etwas gtinstiger zu sein, und Fiedler gibt von dort eine Schichtfolge an, welche 

vollstiindig mit den oben mitgetheilten Beobachtungen vom Fusse des Delphi-Gipfels und im Thai von Metochi 
Ubereinstimmt. Zu unterst schwarze, blauliehc und violette Thonschiefer, dann Glimmerschicfer und zu obcrst 

grobe Scliiefer (gescbichtetc Sandstcine und Conglonierate?). „Der verwitlerte Glimmerschiefer liegt stets iiber 

den Thonschiefer." Die ganzc Schichtrcihe fallt nacb Ost ein. Die innige Verbindung von ausgesprochenen 
klastischcn Bildungen mit Gesteinen vom Habitus altkrystalliniscbcr Fclsarten vcrdicnt in diesem Schicbt- 

complex, der, wie wir weiter sehen wcrden, unzwcifelhaft mit cretaceischen Kalkcn wechsellagcrt, wobl 
besondere Beachtung. 

Von dem kablen Hauptkamme steigt man bei den verlassencn Kalyvien von Bodino in das brcitc, gegen 

die Ktlste sich mehr und mchr ausweitende Thai von Vathya hinab, und hat zur Linken einen holieren, giebel- 
formig abdacbenden Kalkrticken, der mit der Kaki-Skala das Mecr erreicht, zur Rcchtcn den in zahlrcichon, 

spitzen Kalkkegeln aufragenden Olymp, bcide mit dichtcr Vegetation bedeckt, so dass die Grenze zwiscben 

Kalk und Scliiefer nirgends dcutlicli licrvortritt. Die brcitc Scbiefcrmassc, aus welcher die Tballinio von 

Vathya ihre Zufliissc sammclt, bildct eine cinzigc steilstebcndc Schichtmauer, wclchc nach Slidost unter die 
Kalke von Vathya einfallt, in West aber den Kalken des Olymp auflagcrt, welche an ihrcn nordlichsten Vor- 

liiilicn cine im sclben Sinne geneigte Schichtstellung erkennen lassen. Am Fusse des Ostlichen Kalkschicht- 

kopfes ziehen die Scliiefer in einem brcitcn Saum bis an das Meer; Vathya selbst liegt noch in dieser 

Region, am Olympgchange dagegen verschmalcrn sie sicb rasch und erreichen schon siidlich von Bodino ihr 

Ende. 

Die Kalke von Vathya bilden also das Ilangende, die Olympkalkc das Liegendc der mannigfaltigen 

Schiefcr und Sandstcine, welche den Ilauptgcbirgskamm und die sUdlich davon ausstrahlendcn kleincren 

Tlialscheiden zusammensetzen. 

Die weitc Bucbt zwiscben Eretria und Vathya wird von tertiaren Bildungen erfiillt, bcstelicnd aus Con- 

glomeraten und losen Sanden mit cingcschaltctcn Gcrollbiinken und zcrstreutcn, grosseren BlOcken, voll- 
kommen libereinstimmend mit dem Conglomcratborizont, welcher am gcgeniiberlicgenden Fcstland zwischen 

Kalamo und Oropo die Siisswasscrkalke Uberlagert. Sic dringen iiber Gymno und Mamula weit nach Nord 

zwischen die beiderseitigen Gebirgskiimme vor und steigen an dem Olymp, wo sie unmittelbar den Kreide- 

1 Russeggor, Keisen in Europa, Asicn und Afrika. Stuttgart 1848, Bd. IV (Keisen in dor Lovante und Europa unl- 
fassend), p. 58 ff. 
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kalk bedecken, bis zu llbhen von 800—1000' enipor. Ihrem Relief zufolge erscheinen sie iiberhaupt nur als 
ein miichtiger, dem Olymp and seinen sudwcstlichen Auslaufern vorgelagerter Schuttkegel, welcher gegen 
das Thai von Vathya, das er an den ostlichen Gcbirgsrand hiniibcrgedrangt bat, und die flacben Kiisten- 
Alluvien in einer deutliebcn Terrasse vorspringt. Sie setzen iiber Eretria nach West in einem schmalen, dem 
Gebirge angclebntcn Saume fort und verschwinden erst bei Vasiliko unter den jtingeren Alluvioncn der Ebene 
von Ambelia. 

5, Von Ohalcis iiber Theologos auf den Olymp und nach Steni. 

Der Weg ftihrt iiber Dokos in das Thai von Vasiliko, das wir schon auf der ersten Route, Chalcis-Steni, 
passirt liaben, und folgt, in das Tertiarbeckcn von Gides hinaustretend, auch weiterhin diesem Flusslauf in 
rein ostlichcr Richtung. Bei Polytira lchnt er sieh wieder an das altere Gebirge an, und man durchschneidet 
hier einen Wechsel von Schiefern und Scrpentinen, welche auf grauen, dichten, nach West einfallenden 
Kalken aufliegen. Ostlich von diesem Gebirgsvorsprung, der eine kurze Strecke weit auch auf die rechte 
Thalseite iibergreift, tritt man wieder in Tertiarbildungcn, die eine breite bis nach Theologos vordringende 
Bucht erfiillen, aus welcher bei Pourno eine isolirte Klippe alteren Kalkes aufragt. Das Tertiar bildet ein 
flaches mit Arbutus, der baumformigen Erica und Lemniscus dicht bedecktes Hligelland, das langsam gegen den 
Fuss des Olymp ansteigt. Conglomerate und feinsplittrige Breccien aus verschieden gefiirbten Kalk- und 
Scbieferfragmenten und mjichtige, gegen den Gcbirgsrand anschwellende Schuttmassen, vorwiegend aus 
Kalkbldcken bestehend, setzen dieses Terrain zusammen, das in jeder Beziehung an die Grenzregion des 
Beckons von Kumi gegen den Mte. Ochthonia erinnert. 

Von Theologos erreicht man in ungefahr 2 Stunden einen der hoheren Punkte im Hauptkamm des Olymp, 
die allerdings keine sehr lohnende Aussicht gewahrcn, da die zahlreichen spitzen und in ihrer Hohe wenig 
differirenden Gipfel einander decken und itnmer nur ein beschranktes Gebiet iiberblicken lassen. Die west- 
liche Abdachung ist viel sanfter, als jene gegen das Thai von Vathya, aber auch die Aufschliisse sind hier 
ungiinstiger, so dass man die Sckichtungsverhaltnisse in dieser einformigen Kalkmasse nur auf dem Haupt- 
kamm selbst studiren kann. Sttdlioh vom hochsten Gipfel des ganzen Gebirgszuges (1175") siebt man lauge 
hinstreichende Kalkbiinke, welche steil nach Siidost einfallen, also noch im selben Sinne geneigt sind, wie 
die Kalkc am Ostgehange bei Bodino. Von hier nach Nord wird die Schichtuug auf eine knrze Strecke 
undeutlich, und verdeckt durch ausserst regclmiissige, gewohnlicb steil stchende parallele Kluftflacben; dann 
folgen aber dtinne Banke mit nordwestlichem Einfallen, und dieselbe Fallrichtung lasst sieh wcitcr in West an 
alien von Vegetation entblossten Kalkkopfen beobachten. Der Wechsel der Scbichtstcllung auf dieser Linie ist 
so auffallend, dass er kaum der Beobachtung entgehen kann, und da er unter Verhaltuissen auftritt, fur 
welche die Annahmc einer kleinen localen Auiwolbung unzuliissig ei'scbeint, so muss man zu dem Schlusse 
kommen, dass der Olymp eine macbtige Antiklinale darstellt, deren Streichungsrichtung mit der orographischen 
Hauptaxe des Gebirgszuges zusammenfallt, Auf dem der Erosion vor Allem zuganglichen Sattel haben sieh 
jene schlanken Kegel und Zacken entwickelt, welclie heute die eigenthumlicbe Contour der Kammlinie dieses 
Gebirgsstlickes bedingen. Nach Nord wird dieses Gewolbe von der Schieferrcgion umrandet, welche den fiachen 
Riickcn zwischen den Xero-Vuni und dem Gebirge von Vathya zusammensetzen. 

Bei Bodino liegen diese Schiefer iiber den Kalken des Olymp, und dieselbe Lagerung herrscht an dem 
nordwestliehen Fliigel der Antiklinale, bei Luto, so dass der Olymp wie eine Knppcl aus dem Schiefermantel 
auftaucht. Weiter nach Slid erreichen die Tcrtiarbildungen zu beiden Scitcn des Gebirges, sowobl bei Theo- 
logos als im Thai von Vathya, cine so grosse Machtigkeit, dass die Schiefer nirgends mehr zu Tage treten. 
Aber schon auf Grand der angeftilirten Beobachtungen nmchte man den Kalken des Olymp ein hoheres Alter 
zuerkennen, als jenen des Delphi, der Xerovuni und des Gebirges von Vathya. Sie stellen wenigstens ihrer 
Lagerung nach einen tieferen Horizont dar, als die letzteren. Auch in iliren petrographischen Verhiiltnissen, 
auf die idi allerdings wenig Gewicht legen mochte, zcigen sie einige cbarakteristischc Abanderungen. Die 
Hauplmasse des Olymp besteht aus lichten, dolomitischen Kalken, welche mit eigenthiimlich gefurcliter und 
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zcrschnittcner Oberflaclie verwittern und sehliesslich zu eincm weissen Schutt zerfallen. Sie sind schwach 
dolomitisch. Nur als untergeordnete Lagen finden sich dunkle, bituminose Kalke, die aucb immer Fossildurch- 

schnitte zeigen, Fragmente dickschaliger Conchylien, die nach ihrer Structur als Rudistenreste gedcutct 

werdcn miissen. Die Verwitterungsriickstande der lichten Kalke, die am Gebirgsrande rait den tcrtiaren Bil- 
dungen zusammenfliessen und gewissen weissen, sandigen Tertiarmergeln tauschcnd ahnlich sind, finden sich 

in grosser Ausdehnung in der Umgebung von Theologos. Sie trctcn aber audi auf Karren und kSchutthalden 

mitten im Gobirge auf. 
An den Olymp schliesst sich in Siidwest nur durch eine schmale Einsattlung getrennt, ein wildes und 

ganzlich unbewohntes Gebirgsland an, das gegen die Tertiiirbildungen von Nea-Eretria rasch abdacht, nach 

West und Nordwest aber in ein complicirtes, von zahlreichen Flusslaufen durchfurchtes TTtigelland sich auflost, 

welches durch das Thai von Vasiliko und das Tertiarbcckcn von Gides begrenzt wird. Da die an das Thai 

von Vasiliko herantretenden Kalkwiinde unzweifelhaft die Fortsetzung der Kalke von Dokos unci Chalcis 

bildcn, also dem oberen Kalkhorizonte angehorcn, so muss in dem eben umschriebonen Gebiete irgendwo die 

Grenze zwischen diesem und dem tieferen Kalkniveau dcs Olymp durchsetzen. Ich lege sie vermuthungsweise 

in jene schon vom Olymp her sichtbare Depression, welche die obere Halfte des Flussthales von Geronda 

begleitet, in deren Fortsetzung auch nordiistlich von Vasiliko ein kleiner Schieferzug siclitbar ist. Auch nord- 

lich davon trcten in dem Thale, das vom Olymp-Gipfel gegen Theologos hcrablauft, zersetzte Schiefer auf mit 

OW.-Streichen und siidlichcm Einfallen, die jedoch den Olymp-Kalkcn cingelagert sind und nicht als die 

Grenze der beidcn Kalkniveaus aufgefasst werden konnen. Innerhalb dieses Gesteinszuges liegen massige 
Tuffe von gelblichbrauner Farbe mit Kbrnern und Flasern von weissem Kalkspath. 

Von Theologos nach Mistro fubrt der Weg durch miichtige tertiare Schuttbildungen, die an den nord- 

westlichen Auslaufern des Olymp Berge von 3—500' Hbhe zusammensotzen. Unregelmassigc Kalkblocke von 

Kalk und Schiefer, oft von mehreren Fuss Durchmesser bedecken die bewaldeten Gchange, und erscheinen 
in den gewohnlich hoch tiber dor Thalsohle liegendcn Aufschliisscn rothen thonigen Sanden und losen 

Geschiebcn in horizontalen Lagen eingeschichtet. Die verschicdensten Varietatcn von Schiefergesteinen und 

eine ebenso maniiigfaltige Reihe alterer Breccien und Conglomerate, die oft palaolitliisclien, feldspathfilhreiHlen 

Grauwacken tauschcnd iihnlich sind, liegen hier wirr durcheinander und lasscn auf die reiche petrographische 

Gliederung des Schichtcomplexcs schlicsscn, dem diesc Torrento-Bildungcn entstammen. Sauvagc 11at liber 

das Ursprungsgebiet dieser Scliuttkegel einige Beobachtungen mitgetheilt (I. c. p. 150), welche uns lehren, 

dass gerade in diesem Theile des Scliieferkammes die Gesteinsabanderungon in eincr liberraschenden Mannig- 

faltigkeit entwickelt sind. „Zwischeu Platano und Luto zeigt das Terrain die gi-osste mineralogische Ahnlich- 
keit mit der Silurformation der Ardenuen. Man lindet hier violette und blaue Schiefer, deren einige alimalig 

in Glimnierschiefer iibergehen; gewisse Varietatcn cnthalten grosscre Einschliisse von krystalliniscliem Kalk 

und zahlreiche Quarzadcrn. Bei Luto stehen mchrcre Riffe einos porpliyiarligen Gesteines an, vollkommen 

iihnlich jenem von Mairup (Ardennen), liber das die Geologen so viel discutirt haben. Es ist das ein Gestein 

von blaulicher, fcldspathigcr Grundmasse mit grossen Krystallcn von Quarz und orthoklastischem Koldspath. 

Man begegnet auch schiefrigen Varietatcn dieses Porphyrs, die in eine Art Gneiss iibergehen und weissen 

Quarzscbiefern ohne Glimmer. Die blauen Schiefer sind mit diesen Gestcinen ebenso innig vcrbunden, wie 

die Grauwacken und feldspatlif'Ulirenden Sandsteinc. Unsere chemischen Untersuchungen fiihren uns zu der 

Ansicht, dass die massigen, wic die schiefrigen Torphyre nur das Resultat einer Umiinderung und Krystalli- 

sation der Grauwacken und Schiefer darstcllen, in welehcn sich alle Elementc linden, die zur Ausscheidung 

von Quarz und Feldspath nothwendig wai-en." 

Man wird heuto allcrdings den hier ausgesprochenen Anscliauungen nur insofern beipflichten konnen, als 

es nach den friiheren Eriirterungen liber die stratigrapliiscbe Stellimg dieser Ablagerungen wirklieh feststeht, 
dass die in Rede stehenden klastischeii Bildungen zusamnien mit ihren mannigfaltigen Einlagerungcn einen 

untreunbaren Schichtcomplex bilden, der nur cine zwischen die cretaeischen Kalke der Xerovuni und des 

Olymp eingeschaltete Etage der Kreideformation bczeichnet. Das Auftrclen massiger porphyrartiger Gestcine, 
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die allem Anseheinc nacb als Lagergange dem Schiefer und Grauwackencomplex eingeschaltet sind, diirfte 

audi ohne Zuhflfenahme metainorphischer Theorien Erkliirung finden konnen. 
Nordlich von Luto, von den Kalken des Olymp dureh eiue breite Schiefermulde abgetrennt, erhebt sich 

noch ein niedriges steiles Kalkriff, an dessen Sttdabh'ang die Kalyvien von Mistro liegen. Es diirfte demselben 
Horizonte angehtiren, wie die Kalke des Olymp. Weiter in Nord bcgegnet man bei Mavropulo und Kambia 

abermals zwei isolirten Sehollen von grauem, diclitem Kalkstein, die mit dem Schiefercomplex an der Basis 
der Xerovuni in Wechsellagerung zu steben scheinen. Bei Mavropulo fallen die Kalke in dicken Biinken nacb 

Siidost unter die Schiefer ein, und diesclbe Fallricbtung wiederbolt sicb in dem sehmalen Schieferstreifen, 
welcber sicb zwisclien die Kalke von Kambia und den Kalkzug am Ostgehange des Tbales von Steni ein- 

scbiebt. Bei der kleinen Kircbe iistlich von Kambia tritt man an den Band der Tertiiirbildungen, die in Form 

von losen Sanden und Geriillen mit schwach geneigten Schicbten den Kreidekalk bedecken. 

6. Von Steni iiber Apokrimnos nach Hagia Sophia, 

(Vergl. Profit Fig. 4, Taf. II.) 

Der von Steni zieinlieh geradlinig nacb Nordwest verlaufcnde Gebirgsrand bestebt aus den grauen Kalken 

des Delphi, welche bier an vielen Punkten Versteinerungsdurchschnitte, vornehmlicb Rudistenreste, ent- 
halten, besonders in dem westlich von Hagios Atlianasios gelegenen Abschnitte. Die seinem Fuss vor- 

gelagerten Tertiarhtrgei bestehen aus Conglomeraten und losen Kalkgeschieben, die in meterdicken Biinken 

mit feinerem, sandigem Material abwecbseln. In grosser Miiclitigkeit sind sic entblosst an der Miindung des 
Tbales, das sicb unmiltelbar an den Delpbi-Kegel anlegt, dann weiter westlich bei II. Atlianasios und an der 

Vereinigungsstdle der viellacb verzweigten Tbalfurchen, welche von dem flacben, stark denudirten Kamm im 
Norden des Delphi herabziehen. Sie tragen die flir diese llandbildungen cliaraktcristische Strauchvegetation, 

vorwaltend Arbutus, Erica, Lentiscus, liber die sich ein iippiger Bcstand von Pinus halepensis erhebt. Nur 

in den Bacheinrissen crscbeinen hie und da frischgrline Platanengeblische. Der Boden ist heiss und trocken 
und keiner Oultur fiihig. An dem Ausgange des Tbales von Apokrimnos greifen die Tcrtiiirbildungen etwas 
ticfer in das Gebirgc ein, und an ihrem Kande sind die Kalke zu cinem tiefrothen Humus zersetzt, in dem 

dunkle, eisenschlissige Knollen, die noch einen reichen Kalkgcbalt aufweiscn, eingebettet sind. Die hier auf 
der Karte eingezeichneten Kalyvien haben sich zu einem kleinen Dorfe entwickelt, das diesen sehmalen Streifen 

ei'tragfahigen Bodens mit einigem Erfolg zurn Anbau verwendet. 
Beim Aufstieg nach Apokrimnos sieht man an der rccbten Thalseite eine steile Kalkwand binlaufen, 

deutlich geschichtet, mit nordwestlichem Einfallen. Es folgt dann ein schmaler Scliieferzug, dann wieder 
Kalk mit derselben Fallricbtung, der bis Apokrimnos anhftlt, hier aber mit einer Vei'werfung abschneidet, an 
welcber der cben genannto Schiefer ein zweites Mai und zwar in grosserer Miichtigkeit zum Vorschein kormnl. 

Dartiber erhebt sicb ein steiler Kalkschichtkopf (Vrachos), an dessen Fuss das Dorf Apokrimnos liegt. 
Schiefer und Kalk fallen nach NNW. ein. llnterhalb des Dories liegen holzartige, quarzitische Schiefer mit 

reichlichen Glimmerseliuppen auf den Ablosungsniicbcn, nach oben werden sie quarziirmcr und gehen in ein 
gliinmerfiihrendcs thonig-sandiges Gestein liber, auf dem unmittelbar die Kalke zuniichst in bituminosen, rost- 

roth verwitternden, diinnplattigenVarictiiten auflagern. Schon diese unterstcn Lagen des Kalkes sind reich an 

i Die vorliegende Deckelschale wurde auf Taf. Ill unter dor Bezeichnung Jantra Euboeica nov. spec, in einer allerdings 
nicht ganz bei'riedigenden Weis(! zur Abbildung gebraeht. Die fast vollkommen plane Oberfiiiche triigt 18 durch mediane 
Langsfurclien deutlieh zweispaltige ttadialrippen, die dureh dichte, soharf begrenzte Buehten getrennt erseheinen; in diese 
sclialten sich je t—8 feine IntermediJir-Lcistchen ein. Unter den gestreckten, nur gegen Vorder- und Hinterrand schwach 
concav geschwungenen Eadialrippen treten 6 durch grossere Starke und auffiillendere Zweispaltung besonders hervor. Die 
ganze OberiSche und die Ohren sind vOn einer gegen die Peripherie der Schale bin grober angelegton concentrischen Strei- 
fung bedeckt. Hohe (zwischen Schloss- und Stirnrand) = 81""". Breite (zwisclien Vorder- und Ilinterrand) = 89""". In Umriss 
und Ornamentirung besitzt die vorliegende Klappe einige Almlichkeit mit der von Sharpo aus den oberen Biinken des 
Ilippuritenkalkes von Liasarjon beschriebenen J. ineonstana (Quart. Journ. of the Geol. Soc. of London. Vol. VI, 1850, p. 188, 
pi. XIX, Pig. 3 «,). 

DenkBolu-U'tea dor mathem.-naturw. CI.  XL. Bd.   Abhandluag von Niohtmitgliedern, I 
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146 Friedrich Telle?'. 

Versteinerungen; ich fand darin unter anderem die wohlerhaltene Deckelsebale einer Janira aus der Gnippc 
der J. quadrt'costata.1 Dartiber entwickeln sich graue, diekbankige Kalke, mil: Durehschnitten von dick- 

schaligen Bivalven- und Rudistenresten aus den Gattungen liadiolitas und Sphaerulites, die sich abev aus 

dem barten Kalkstein nur unvollstandig isoliren lassen. Wegen seiner roieheti Fossilfuhiung venlient iibrigens 

dieser Fundort i'lir spiltere Forscher besondere Beachtung. 

In dem Schiefer von Apokrimnos fiihrt der Weg, die genannte Kalkklippe ostwiirts umgehend, weiter an 
dem Gebirgsgehange empor, bis zu einer Einsattlung, liber welebe unmittelbar der Hauptkamm aufsteigt. Die 

Schiefer entwickcln sich bier zu einem etwas machtigeren, OW. stroichcnden Zuge, und fallen mit sehwacher 
Neigung nach Slid ein, so dass sie eine ftache Mulde bilden, aid'welcber die Kalke von Apokrimnos auflagern. 

Gegen den Hauptkamm stollen sic sich steiler auf und liegen concordant auf dtinnplattigen, grauen, tbonigen 
Kalken, welebe in vielfacb gewcllton Lagen an dem Fusse des llauptkammes hinlaufen. Darunter folgen erst 

diekbankige. reine Kalke, die mit derselben Fallricbtung den zwischen Delphi und I'yxaria eingeschaltcten 

Hochriicken zusammensetzen. 
Nach einer milhevollen Wanderung zwischen wirr dureheinander gcstitrzten Felsmassen und einer dichten, 

oft den Weg absperrenden Vegetation erreicht man den jenseitigen Abbang und blickt hier in einen wilden, 

malerischen Felskessel hina.b, in dessen Mittc Hagia Sophia liegt. Die recbte Thalseite wird von steilen Kalk- 
wiindon und stufcnlormig abgeseizten Sehiehtkopfen gebildet, zwischen denen sich imposante Schiitthaldcn 

ausbreiton, links erbebt sich ein scharfzackiges, nacktes Kalkgebirge, die Gerakovuni, die nocb uin ein 
wenig die Kammhobc der rechtsseitigen Thalfianke iiberra.gen und mit dieser in West zu einem weiten, mil, 

Kalkschutt iibcrgossenen und von zahlreicben Wasseradern durchfurchten Circus zusammenflicssen, aus dem 

die obersten Verzweigungcn des Thales von Hagia Sophia entspringen. 
Unter den Sehiehtkopfen des Kalkes auf der recbten Thalseite tvitt sehon in grosser llbhe ein eigonthtim- 

licber Gesteinszug zu Tage, der sich aus dunkelrothcn llornsteineu, wcichen, thonig-glimmerigen Schieferu 
und eisenschUssigen Sandsteinen zusammensetzt. Er steigt mit OW.-Streichcn ins Thai hiuab, ohne aber das 

Flussbett zu erreichen, verschwindet dann auf eine kurze Streckc und kommt erst wieder bei 11. Sophia mit 

grosscrer Maohtigkeit hervor. Rothe llornsteinc und Jaspis spielen hier die Hauptrollc, sie sind cntweder 

dlinn geplattet oder bilden grossere in parallelo Lamellen zerspringende Kugelii, oder auch unrogelmassig 

spharoidischc Kuollen; manche gehen in dichten Kotbeisenstein liber. 15ei II. Sophia treten mit ihnen zngleich 

Serpentine auf, die ich jedocb nicht in einer grosseien, anstchenden Masse, sondem nur in zerstreuten Frag- 
menten beobachteu konntc und mandelsteinartige Hildungen mit ('aleit als Ausfullungsmaterial, ganz iiberein- 
stimmend mit jenen vom Plateau der Mavrovuni bei der Karya-Fontana. Der ganze, geringmachtige Complex 
bildet eine concordante Eiulagerung im Kreidekalk, da er liings des Gebirgsabhanges iiberall regclmassig 

unter die Kalke des Hauptkammes einfallt, andererseits bei II. Sophia von im selben Sinne geneigten Kalk- 

banken unterteuft wird. 
Wahrend die rechte Thalseite einen fortlaufenden Schichtko[)f darstellt, sind an der liuken Tbalwand 

stejl geneigte Schichttlachon mit SSW.-Einfallen entblosst, und diese Fallricbtung scheint den ganzen von hier 
ubersehbaren Abschnitt der Gerakovuni zu beberrsehen. Dicselbe Seldchtslellnng beobaehtet man nordbstlich 

von II. Sophia, wo sich das Thai plotzlich rasch verengt und die beiderseitigen Gehango so nahe aneiuander 

treten, dass man einzelne Kalkbanke in ibrem .Fortstreichon iiber die Thalsohle verfolgen kann. An den 

Gerakovuni lassen sich hier einzelne Scbichtlinien bis zu den hoheren Gipfcln hinauf mit grosser Deutlicbkeit 

verfolgen, und zeigen dabei das Eigenthlimliche, dass sie am Fusse des Gebirges sehr steil stehen, gegen den 
Kamm aber allmalig sich flacher legen, als wolltcn sie sich zu einem Gewolbe umbiegen. Da meine weiiere 

Route von Hagia Sophia nach Ost gegen Lamar ftihrte, so sind mir die Lagerungsvcrhaltnisse am Nordrand 

der Gerakovuni, die hier mit einem spitzen Kalkcap ins Meer hinaustretcn, unbekannt gcblieben. 

Die ttber diesen Durchschnitt mitgetheiltcn Beobachtungen babe ich auf Taf. II, Fig. 4, in einem Profil 

(l.ugestcllt, das, von demRande desTertiarbeckens von Gides aufsteigend, iiber Apokrimnos und Hagia Sophia, 
gegen den Gipfel der Gerakovuni vcrlauft.   Die geologische Streichungsrichtung, welche zwischen Steni und 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



Der geologische Bau der Jnsel Euboea. 147 

Apokrimnos die Kammlinie unter einem nahezu rechten Winkel schneidet, setzt hier in eine ostwestliche nm, 

und fallt, wie auch weiter in Nord in der Kette des Pyxaria, mit der orograpbischen Axe zusammen. Das 
Gebirgsstiiek zwischen Apokrimnos und Delphi scheint diesen auffallenden Wechsel der Sckichtstellung all- 
malig zu vcvmitteln, denn an dem Gebirgsrande siidlich von Apokrimnos fallen die Kalke noch nach Nordwest 

ein und biegen erst weiter in Nord in die ostwestliche Streichungsrichtung ein. Die an dem stidlichen Gebirgs- 

abhang hervortretenden Scbiefergesteine, die nur eine beschrankte raumliche Ausdehnung besitzen, wechsel- 
lagern mil Kalkcn, welelic offenbar mit jenen des Delphi und der Xerovuni parallelisirt werden mtissen, ent- 

s|trcchen also den Schiefern von Kumi, und ebenso stellen die nietamorphischen Gesteine im Thai von Hagia 
Sophia ein Aquivalent jener Bildungen dar, welche in den Mavrovuni bei der Karya- und Kolovoes-Fontana 

dem oberen Kalkniveau eingelagert sind. Der an der Basis der Delphi-Kalke liegende Schieferhorizont ist in 

diesem Gebiete nicht sichtbar, odor wivd vielleicht durch die ausgedehnte Serpentinmasse vcrtreten, welche 

siidlich von dem Kloster Makrimuli unter den Kalken hervorbricht und bis an die Alluvialbucht Psachna- 

Triada hinabreicht. 

7. Von Kremasto fiber Trachili und Partheni nach Zapandi. 

Aus den tertiaren Randbildungcn, welche das Thai von Arologi durchschneidet, tritt man kurz vor Kremasto 

in das alte Gebirge. Nordlich von Kremasto erscheinen nach den Angaben von Sauvage Serpentine am 

Gebirgsrand, die ich, nur dieser Angabe folgend, eingezeichnet habe. Kremasto liegt in einem dunklen, weiss 

geaderten Ealk, der cine grosse Neigung zu krystallinischer Textur besitzt, und in seinem petrographischen 

Habitus lebhaft an die Kalke des Lycabettus bei A then erinnert. Er fallt in dicken, undeutlich gesonderten 
Banken nach Siidost und steigt bis in das Thai hinab, das siidlich von Kremasto voruberzieht. Er wird hier 

von glimmerreichen sandigen Scliiefern iiberlagert, dem nordlichsten Auslaufer einer ausgedehnten Schiefer- 

region, die im Osten bis an den Mte. Ochthonia, im Suden iiber Varibopi und Zapandi bis an die Berge von 

Distos hinanreicht. Nach West setzen sie in einem verschmixlerten Zug iiber Trachili bis Tharunia fort. Bei 
Trachili schalten sich Serpentinschiefer und giaugriine Sandsteine ein, alternirend mit grlinen, sehr homogenen, 

tuffartigen Schiefern und Schalsteincn, welche erbsengrosse Einschliisse von rosenrothem Calcit fiihren. Neben 

zersetzten Serpentinen fanden sich hier einzelne Blocke eines frischen melaphyrarligcn Eruptivgesteincs. 
Leider ist es mir nicht mciglich gewesen, iiber die raumliche Ausdehnung dieser interessanten Schichtgruppe, 
die sich ganz normal den fiysehartigen Schiefern und Sandsteinen einschaltct, und iiber die Beziehungen der 

erwiihnten Ernptivgesteinc zu den SchalKteincn, Serpentinen und Griinschiefern Niihcres zu ermitteln, und ich 

habe es daher vorlautig unterlasscn mlissen, dieselbc auf der Karte zur Ausscheidung zu bringen. 

Die unter diesen Schiefern liegenden Kalke, welche den hoheren liiicken iiber Trachili zusammensetzen, 
enthalten noch zahlrciche Versteinerungsdurchschnitte. Sie erscheinen auch im Siidwesten von Trachili mit 

diiiinen, bituminoscn Zwischenlagcn iiber den grilnen Schiefervarietatcn, welche hier in einer tieferen Thal- 

furche gut aufgeschlossen sind, und bilden ein mit reichlicher Vegetation bedecktes Plateau, auf dem der Weg 

gegeii Panagia Ibrtfiihrt. An dem Siidabhang dieser Kalke liegt wicder cine grossere linsenformige Masse von 
Schiefern mid Sandsteinen von dem gewohnlichen Habitus. Nicht selten finden sich hier grobkornige, breccien- 

artige Varictaten, welche neben Schiefer- und Kalkfragmenten zahlrciche Quarzkiirner und eckigc Bruchstticke 

von gelblichem Eeldspath umschliessen, Gesteine, welche von iiltercn Beob.-ichtoni hiiufig als Gneisse 

angesprochen wurden, obwohl sie im frischen Brucli die Oharaktere klastischer Bildungen deutlich erkennen 

lassen. Ein zweiter kleiner Gcsteinszug dieser Art scheint bei dem ostlich von Partheni liegenden Metochi 

durchzustreichen. 

Von Partheni nach Slid tritt man in die ostliche Abdachung des Gebirges von Vathya, ein wiistes, unbe- 

wohntes, nur durch eine einformigc Vegetation belcbtes Kalktcrrain, das nach Slid sich mehr und mehr ver- 

Hachend zwischen Aliveri und Kaki-Skala in niedrigen Hiigeln an das Mecr hinaustritt. In seinem rnittleren, 

muldenformig eingesenkten Theil bei Kustunialu, H. Joannis und 11. Lukas, im rnittleren Laufe des bei 

Aliveri aiismiindcndcn Flussthales,   liegt auf dem Kreidekalk ein isolirter Lappen iungtertijirer Bildungen, 
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148 Friedrtch Teller. 

bestehend aus Conglomerate^ Breccien, gelblichen Mcrgeln und weisscn, dicbtcn Siisswasserkalken, ganz 

iibereinstimmend mit den Ablagerungen, wclche bei Aliveri den Gcbirgsrand umsaumen. Ieh habe mich jcdoch 
nicbt iiberzeugen kSnnen, ob sie langs dcr genannten Thallinie mit diesen Vorkommnissen in Verbindung 
treten. 

Ostlich von Hagios Lukas folgt ein flachhugeliges, stark coupirtcs Terrain, das bereits dor zwischen 

Avlonari, Aliveri und Distos sich ausbreitcnden Schicferrcgion zufallt. Sandsteine verscliieden.cn Kornes mit 

reicblichen Quarzausschcidungen and feinsandige, leicht verwittcrnde Schiefer setzen dieses Gcbiet vorwicgend 
zusammen. Nur untergeordnet linden sich Einlagernngen von lialbkrystalliniscbcn oder schiefrigen Kalken, 

oft ganz vom Typus der gewiihnlichen Kreidekalkc, wclche in Form stcilcr Klippen aus dem weicheren 
Schiefer aufragen, so zwischen Gavalas und Lala, und in dcm llohenzug siidlicli von Nikolcta. Mit den aus- 

gedehnten Thalweitungcn des Flusses von Avlonari, in denen jlingere Alluvioncn das Grundgebirge bedecken, 

betritt man bereits das Gebiet von Slid-Euboca. 

II. SM-Euhoca. 
1. Von Zapandi iiber Almyropotamo nach Stura. 

Die Sandsteine und Grauwacken, wclche in dcm nordlichen Abschnitte der Schieferregion Avlonari- 
Hclusia-Koskina cine so hervorragende Rolle spielcn, vcrschwinden nach Slid mehr und mchr, und an ihrc 

Stelle treten quarzitische Schiefer mit Lamcllen und Schnppen von Glimmer, und Thonschiefer, wclche durch 

Aufnahme von grosseren Glimmcrmcmbrancn in Gcsteine vom Charakter desThonglimmerschiefers ubcrgehen. 

Sie setzen den zwischen Nikolcta und Belusia liegenden Hbhenzug und die llugelrcgion ostlich von Zapandi 
bis an die Kilste zusammen, im Sliden reichen sie bis Koskina. Bei Zapandi licgen diese Schiefer sehr llach, 

wo sie sich steiler stellen, streichen sie NO.-SW. und fallen nach NW. ein. Diese Schichtstcllung beobachtct, 
man an dem h5heren Rlicken NO. von Zapandi und an mehrcrcn Punkten langs des Wcgcs, der liber Kriezia 

und Achmet nach Sildost in die Ebene von Distos fithrt; sie bcherrscht anch noch die schmale Wasserschcide, 

welche von Achmet tiber Zerbisia gegen die nordwestllche Ecke des Sees von Distos hinablauft und diese Ein- 

senkung von dem Quellgebiet des Flusses von Avlonari trennt. 

Wahrend so im Norden flache Scliieferrlicken den weiten Kcsscl von Distos umsiiumen, erheben sich an 

(lessen Slidrand machtige Kalkmassen: in steilen Wanden mit horizontal verlaufenden Schichtlinien die Kalke 
von Kalentzi und an sie anschliessend die zu spitzen Felsgipfeln aufragenden Berge von Distos. An ihrem 
Fusse liegt der tiefste Theil des Scebcckens, nach NO. flacht sich dasselbe rasch aus und bildet cine in ihren 

Umrissen bestandig wechselnde Ufcrlinie. Der isolirtc, in den See vorspringendo Fclskcgcl, auf dcm die 
Ruinon von Distos licgen, besteht aus Kalk. 

Bei Koskina stehen blauliche, vollkommen krystallinische Kalke an, wclche in diinnen Btoken unter den 
Schiefer einfallen. Sie bilden die nicdrigen, aber scharf contourirten Hligel, welche siidwestlich von Koskina 

in die Ebene vortreten, und hier von Alluvial-Bildiingcn, an ihrem SO.-Rande aber von den Schiefcrn von 

Koskina bedeckt werden, so dass sie von dcm hohcrcn Kalkgobirge vollkommen abgetrennt erscheinen. Die 
Keliiefor von Koskina setzen in cinem breiten Zugc iiber Zarka und Almyropotamo nach Siid fort, bciderseits 

von machtig(!n Kalkmassen begrenzt, die sowohl gcgen das offenc Mcer als gegen den Canal von Euboea die 

Kliste bilden. Auf der Anhiihc NW. von Zarka, wo die Gehiinge des Mte. Kathunnuia und des kcgelformigen, 

zwischen Vira und Distos liegenden Kalkberges naher an einander treten, gewinnt man einen Einblick in die 

Lagerungsverhaltnisse von Schiefer und Kalk. Rechts vom Wcge liegt ein kleiner Absturz, an dcm die grauen, 

krystallinischen, dickbankigen Kalke sammt den sic concordant unterlagernden Schiefern nach SWW. ein- 
fallen; anderseits zeigen die bei Zarka den Scbiel'crn aufgesctzten Kalkmassen nach West gewendcte Schicht- 

kopt'o, die sich auch in der iiber dcm Klostcr Vutholo aufsteigenden, breiten Felsnmsse an den horizontal ver- 
laufenden Schichtbanken wiedererkenncn lassen, so dass die Schiefer von Zarka offenbar eine flache Wblbnng 
bilden, auf deren Flijgcln regelmassig nach Ost und West abfallende Kalkmassen auflagern. 
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Der geolofjische Bau der Tnsel Euboea. 149 

Almyropotamo selbst liegt im Kalk, der sich hier in fiachen Hiigeln Uber den Schiefer vorschiebt: von 

Almyropotamo nach Slid gewinnt diesc Schieferregion immer mehr an Ausdehnung und reicht bei Potamunia, 
wo die Breite derlnsel auf etwa eine geographische Meile herabsinkt, von Meer zuMeer. In ihrem slidlichsten 

Auslaufer, der mit einer schmalen Zunge in das hohere Kalkgcbirge eingreift, liegt Stura hart am Fusse des 
durch seine eigenthiimlichen Reste althellenischer Bauten ausgezeiclmeten Mte. Kliosi. Die hier anstehenden 
Gesteine, welche flach untcr den Kliosi einfallen, sind ockerig verwitternde, phyllitischc Schiefer, vollkommen 

ahnlich den Thonglimmerschiefern, welclie am Westfusse des Hymcttus mit weissen, korallenfiihrenden Mar- 
moren wechscllagern. Sic werden von grauen und weissen, rein krystallinischen Kalken bedeckt, welche in den 

hoheren Lagen reichlich Glimmer und etwas Quarz aufnehmen und allmalig in einen typischen Kalkglimmer- 
schiefer Ubergehcn. Der Glimmer wird haufig (lurch chloritische Flasern ersetzt, die den Marmor in schon 

gewellten Lagen durchziehen, und es entstehen dann jene Gesteinsabiinderungen, welche den Archaologen 
als „Cipollino verde antico" von Stura und Karysto wohl bekannt sind. In manchen Varietiiten tritt der Kalk 
auffallend zuriick, verschwindet wohl audi ganz und es entwickeln sich dlinnschiefrige Gesteine, welche aus 

einem Uberaus feinen, blendend weissen Quarzgrus mit sparlich eingestreuten Glimmerschuppen, und gros- 
seren Mcmbranen von Glimmer und Chlorit auf den Ablosungsfljichen bestehcn. Durch thonige Beimengungen 

werden diese Gesteine noch weiter veriindert, und gehen dann in eigenthiimlieh dickbankige, graue, leicht ver- 

witternde Schiefer Uber, wie sic zum Beispiele den Kamm des Kliosi in schroffen, kantigen Mauern kronen. Man 
wiirde solcher pctrographischerEigentliumlichkciten wegen Anstand nehmen, diese Gesteine in die obere Kalk- 

gruppe einzubezichen, wenn sie nicht durch directe Ubergiinge mit den Marmoren und Kalkglimmerschiefern 
in Vcrbindung standen. 

Die Thonglimmerschiefcr von Stura streichen NO.—SW. und fallen nach SO. ein. Dieselben Lagerungs- 

verhaltnisse herrschen am Nordabhang des Kliosi, aber gcgen den Kamm anstcigend, legen sich die Schichten 

flacher und bilden auf dem Gipfcl ganz horizontale Biinke. Dieser obere, der Hauptmasse nach aus Marmor 

bestehende Schichtcomplex setzt nach NO. bis an die Kiistc fort, und lauft nach SW. in ein spitzes Vorgebirgc 

bei der Elapho-Nisi aus, so dass er in einer dem geologischen Streichen parallclen Richtung die ganze Breite 

der Insel vom Cap Tzetra bis in den Canal von Euboea verquert. 

2. Von Stura uber Stupaei und Hagios Dimitrios nach Kalianu, 

(Vergl. Profil Fig. 2, Taf. III.) 

Man folgt dem westlich von Stura liegenden Thaleinschnitt und steigt gcgen den Kalkrticken empor, 

welcher vom Mte. Kliosi zu den die Kiiste begleitenden Kalkbergen hinfiihrt. Kangadei liegt noch im Schiefer. 

Der untere Schieferhorizont, der hier aus quarzreichen Glimmerschiefern und Thonglimmerschiefern besteht, 
reicht hoch an den Gebirgsabhang hinauf, und wird erst, kurz bevor man die unterhalb der genannten Ein- 

sattlung liegende Fontana errcicht, von Kalkglimmerschiefern Uberlagert, die sich so allmalig aus den unteren 

Phyllitcn entwickeln, dass sich keine scharfe Grenze zwischen beiden Gcsteincn ziehen lasst. Dieselben Ver- 

hiiltnisse beobachtet man beim Abstieg nach Stupaei; die Schiefer werden allmalig kalkiirmer und im Thale 
selbst stehen wieder die Gesteinsvarietaten des unteren Schicfcrcomplexes an, in denen die Thalfurche wahr- 

scheinlich bis zu ihrer Mlindung verlauft. Sie untertcufen auch hier in flach geneigtcn Schichten die Kalk- 

glimmerschiefer des Kliosi; jenscits desThales fallen sie jedoch nach SO. und werden beim Dorfe Stupaei von 
dickbankigen, grauen, krystallinischen Kalken bedeckt. 

Der weitcre Weg ftihrt von Stupaei nach Sudost auf einem Kalkplateau hin, Uber das sich links der 

Mte. Kalorisi, ein flacher, domformigcr Riickcn, rechts der Mte. Diakopti erhebt. Die Kalke sind hier von 

grosser Reinheit, fUhrcn keinen Glimmer und verwittern mit den gewohnlichen, rothen thonigen Riickstanden. 
Die Ncigung der Schichten blcibt dicselbc bis nach Vatissia; oberhalb dieses Dorfes beobachtet man noch an 

einer steilen, mit venetianischen Wartthiirmen gckronten Kalkklippe slldostliches Einfallen. An dem Ausgange 
des Thales von Vatissia licgen iiber den Kalken stark zersetzte Schiefer, die Fortsetzung jenes Gesteinszuges, 

der den isolirten Bergriicken Uber Alexi zusammensetzt.   Sie fallen  ebcnfalls  nach SO. ein,  also unter die 
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150 Friedrich Teller. 

Kalke, welche der Einmiindung dcs Thales von Vatissia gcgcniiber iiber der kSohle des Hauptthales aufsteigen, 

Ein schmaler Alluvialstreif vcrdeckt hier die Grcnze. Folgt man dcm Flussthalc aufwarts, so gelangt man an 
der rechten Thalseitc bald wieder in Schicfer, der sich Alexi gegeniiber mit einem flachcn Rtickcn an das 

hohere Gebirge anlehnt. Bei Beze'i und Chirodynamon stchen blauschwarze, glanzendo Tbonscliiefer an, mil, 

Quarzadern in don verschiedenstcn Riclitungen durchwoben, alternirend mit lichteren Thong]immerschiefern, 

welche hier im entgegengesetzten Sinne, also nach NW. einfallen, so dass die wohlgeschichteten Kalkglimmer- 
schiefer, welche den zwischen Bezei und Melissona hinlaufenden Querkamm zitsainmensctzen, an ihrer Basis 

liegen, sie selbst abcr mit den kSchiefern von Alexi eine flache Synklinale bilden, in deren Mitte das Thai von 

Alexi liegt. Die Siidfliigel dieser Mulde, welchem der hochste Punkt des Riickens nordlich von Melissona an- 
gehort, scheint sich nach NO. rasch auszukcilen, so dass die an seiner unteren und obcren Orenze liegenden 

Kalkschiefer schon in dem Hohenzug an der linken Seite des Thalcs von IT. Dimitrios zusammenfliossen. Doch 
scheint es mir wahrscheinlich, dass dieser Horizont bei Joannitsa, wo ein Bergbau auf Kupfcrerze versucht 

wird, ein zweites Mai zu Tage tritt. Das Vorkommcn von Serpentin und Asbest bei Mellissona, von dem 

schon Fiedler nur auf Grund alterer Angaben spricht, habe ich nicht aufgefunden. 

Das Thai von Hagios Dimitrios gehort seinem ganzen Verlaufe nach einem Complex von glimmerfiihrcn- 
den, schiefrigen Kalken und verwandten Gesteinstypen an, welche nordostlich bis in das Thai von Kalianu, 

siidostlich bis an den Fuss des Ocha reichen. Der Anfschluss, den diese in der geologischen Streichungs- 
richtung liegende, tiefe Erosionsfurche hcrvorbringt, gibt ein landschaftlich.es Bild von ganz eigenartigem 

Charakter. Die flach geneigten, bis metcrdicken Kalkbanke bilden au( der linken Thalseitc eine fortlaufende 

Rcihc eoulissenformig hinter einander hervortretender Schiehtkopfo, welclie, besondcrs schon am Ansgangc 
des Thales, treppenlormig zur Sohle herabsteigen. Da abcr die Schichtbiinke nur unter sehr schwachen Win- 

kcln (10—16°) nach NNW. einfallen, so wiederliolcn sich ahnliche, schroffo Formcn auch an der rcclitcnThal- 
seitc, und nur in grosserer Hohe tiber Hagios Dimitrios ersclieincn ausgedehntere Schichtfliichen entblosst, die 

in stcilerer Stcllung gogen den Kamm hinauf'ziehen. 
Die hier auftretenden Gesteine sind vorwiegend graue und gelbliche, glimmcrreiche Kalke, die besondcrs 

auf den Schichtflachen ganz mit weisscn Glimmcrschuppen bedeckt sind. Zwischen die dicken Banke dieses 

Gesteins schaltcn sich hie und da dlinner gescliichtetc Lagen von echten Kalkglimmerschiefcrn und grlinen 

chloritischen Schiefern ein, letztere an dem rechten Gehiingc zwischen H. Dimitrios und der Kuste. Nahe der 
Thalmiindung, wo der Weg nach Ost urubiegt, kommt das von den hcllenischen Schiffcrn so gefurchtete Cap 

Philagra in Sicht, dessen schroffe Abstiirze den eigcnthiimliehcn Contouren nach zu schliessen aus dem- 
sclben Matcriale bestehen, wie das Gebiet von H. Dimitrios. Der Weg fithrt nun iiber flaehes Ochiinge, das 
gegen das Mcer hinab dichtere Vegetation tragt,nach Ost, nnd bald trotcn auch unter den Kalken quarzfiihrende 

Thonglimmerschiefer hervor, welche in das weite Thai von Kalianu absteigen und iiber den hoheren grossten- 

theils entwaldcten Riicken, der von Kalianu nach Nord ins Meer zieht, weiter nach Ost fortsctzen. Das herr- 
schende Gestein in dicsem Horizont ist ein dimkler, hlaulicher, fcin geripptcr Thonglimmerschiefer, mit grob- 

llaserigen Abanderungen, die dann haufig Schnure und Linsen von weissem Quarz aufnehmen. Danebon linden 
sich nicht sclten chloritische Schiefer mit cingesprengten Pyrithexaedern, die von gewissen Scliiel'ervarietaten 

des thessalischen Ossa nicht zu unterschciden sind, wie iiberhaupt die in Siid-Euboea auftretenden Gesteins- 

typen des Sehieferhorizontes eine iiberraschende Ubereinstimmung mit jenen der magnesiseheu Halbinsel zei- 

gen. Leider sind die Aufschliisse hier so ungiinstig, dass man in die Hchichtfolge der verschiedenen Schiel'er- 

varietaten, von deren Mannigfaltigkeit die Gescliiebe des wasserrcichen Thales hinlanglich Zeugniss geben, 
keinen Einblick gewinnt. 

3. Von Kalianu auf den Mte. Ocha mit dem Abstieg nach Karysto, 

(Vergl. Profil Fig. 1, Taf. III.) 

Wo das brcitc Thai von Kalianu sich schluchtformig  vcrengend hoher in das Gebirge aufsteigt, liegt am 

rechtsscitigen Oehiinge das gleichnamige Dorf.   Es stchen hier nach NW. einfallemle, knotige Thonglimmer- 
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schiefer an, in denen der Glimmer haufig durch ein talkartiges Mineral ersetzt wird. Die hbhcrcn von zwei 

parallelen Thalfurchen durehschnittenen Kamme siidlieh vom Dorfe bestehen aus wohlgeschichtetem, von reich- 
liehcn Gliiiiinersehuppen durchsetztem Kalk, den ostlichen Auslaufern des Ritckens von 11. Dimitrios. Von 

Kaliaim steigt man auf dem zu losem, splittrigem Schutt zerfallenden Schiefer zur Thalsohle hinab und dann 

an dem rechten lifer des liber stufenformig abgesetzte Kalkbanke herabschaumenden Wildbaches im Schatten 
eines iippigen Laubwaldes aufwarts zur kahlen Hochregion des Ocha. 

Bevor man noch die Wasserscheide erreicht, verquort ein sehmaler Schiefcrzug den Weg, nur wenig auf 
die linke Thalseite hiniibergreifcnd. Der Schiefer lallt aufangs nach NW., spater aber nach Stidost, so dass 

er eine flache Wolbung bildet, von welcher im Norden und Siiden die vorerwahnten Kalke regelmassig abfallen. 
Hat man den siidlichen Fliigel dieses Kalkgewiilbes durchschnitten, so gelangt man auf der Thalscheide zwi- 

schen Kalianu und Karysto bei einer frischen Quelle an den Fuss eines NO.-SW. streichenden Kammes, der 

das ringsurn liegende Gebirgsland hoch iiberragt und in dem Ocha, der hochsten Erhebung Sild-Euboea's 
(1404'". Hagios Ilias der heutigen Griechen) gipfel t. 

Dieser Hochriicken besteht in seiner ganzen Ausdehnung aus Schieforgesteinen von ganz eigenthiimlicheni 

Habitus und so raseh wcchselnden Structur- und Mengungsverhiiltnisscn, dass sie sich schwer unter einem 
Gesanimtnamen zusamnienfassen lassen. Neben gewohnlichen quarzreichen Glimtnerschiefern und holzartigen 

Thonglimmcrschiefern, die den ersten Thcil des Anstieges von der Quelle zuin Hanptkamme bilden, linden sicli 
dunkle, griinliche Knotenschiefer von unbestimmtem petrographischem Charaktcr, dann ebenllaehige, lieht- 

gefarbte Glimmerphyllite, die fast nur aus grossen Blattcrn und Schuppen eines weissen, bis blassgriinen, oft 

lalkigen Glimmers bestehen, und endlich in dtinnen Biinken mit beiden Varictiiten wechselnd ein blaulich- 

graues felsitisehes Gcstein, in dem man mit freiem Auge nur cinzelne schimmernde Durchschnitte von Feld- 
spathkbrnern und winzige Gliuimerschiippcb.cn wahrnimmt. Nur die Knotenschiefer haben gegen den Gipfel 

hin eine grossere Miichtigkeit, die ultrigen Gestcinsabanderungen treteu als untergeordncte Einlagerungen von 

geringer Ausdehnung in dem ganzen Schiefercomplex zerstreut auf.1 

Die wilden, zerklriftetcn Formen, welche den Oclia schon vom Festlande her unter den anderen Gebirgs 
ziigen St'td-Fuboea's aulfallend hervortreten lassen, finden ihre Erklarung in der geringen Widerstandsfaliigkeit 

des Gipfelgesteins. Es ist ein grauer bis braunlich-griiner knotiger Scliiefer, von unregehiiassigen Quarzaus- 
scheidungen durclizogcn, dessen dicke, unter 40° gencigfe Biinke zu ringsum abgerundeten, linscnformigen 
Massen verwittern, welche dann, die Verwitterungsform gevvisser grobkorniger Granite nachahmend, sich wie 

Bolster aufeinauder schichten und eine Reihe isolirter, den Kamm Uberragonder Felsgruppcu aufbaucn. Die 

Neiguiig dieser sondcrbar gefonnten Biinke ist eine siidbstliche, dieselbe Fallriehtung, welche man langs des 

Aul'stiegcs an kleineren Schichtkopfen beobachtet. Nach Nordost scbliesst der Kamm mit einem spitzen, 
scliarf geschnittenen Gipfel n.b, an dessen Fusse Kalkbanke mit siidostlichem Fallen (50°) entblbsst sind. Die 

Schiefer des Ocha liegen anfangs regelmassig auf dicsen Kalken, stellen sich abcr allmiilig senkrccht und 
fallen dann leicht nach NW. ein. Es ist bei dem Mangel an gilnstigen Aufschliissen schwer zu sagen, ob eine 

solehe Aufriehtung und Umbiegung der Schichten den siidostlichen Abfall des Ocha in seiner ganzen Liinge 
begleitet, odor ob dieser Wechscl der Schichtstellung in diesem einen Falle nur auf einer localen Stoning 

be runt. Die gleichmassige und nicht sehr stcile Abdachung des Gebirges gegen Platanistos spricht wohl fiir 
das letztere. Im Ubrigen erscheint der tektonische Bau in diesem Gebirgsabschnitt ziemlich einfach. Die geo- 

logische Streichungsrichtung lallt genau mit dem NO.-SW. orientirten Hauptkamm des Ocha zusammen, 

schneidet also den zwischen I lagios Dimitrios und Kalianu nordsiidlich verlaufenden Gebirgsriicken unter einem 
Winkel von ungelahr 30—40°. In einem idealisirtcn Brofil, das vom Nordost-Ende des Ocha, gegen Hagios 

Dimitrios verlauft (Taf. Ill, Fig. 1), erscheint als tiefstes Glied ein quarzfuhrender Thonglimmerschiefer, der 

1 Nach Mittheilungen des Herrn F. Be eke, welcher die Mearbeitmig AffS aus Griechenland, Thessalien mid Macedonien 
voi'lie^'oiidoii Gesteine in Aussioht genoimnen hat, onthalten manchc der Schief'ervariet;iten des Ocha Glaukopban; sie 
werden dadureh in eine gewisse Be/Jehimg zu den krystallinischen Schiefergestcinen von Syra gestellt, mit denen sie jedoch 
in ihrcm ilusseren Habitus wenig Ahnlichkeit haben. 
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152 Friedrich   Teller. 

westlich von Katsuri in einem schmalen Zugc gegcn den obersten Tbeil des Thales von Kalianu vordringt. Er 
bildet einen fiaclien Sattel, auf dem beiderscits krystallinische Kalke und Kalkglimmerschiefer auflagern, deren 

noi'dlicberFliigel zu grosserer Machtigkeit anschwillt und mit regelmassig nacli Nordwest einfallcnden Sehich- 

ten tiber die Thaler von H. Dimitrios und Joannitsi bis zum Cap Philagra fortsetzt. Der Siidniigcl besitzt eine 
viel geringere Breite, reicht nur bis an den Fuss des Ocba-Kammes, und wird hier von dem diesen Riicken zu- 

sammensetzenden Schicfercomplex concordant iiberlagert. Die antiklinalc Schicbtstcllung, welclie in den 

oheren Vcrzwcigungcn der Thalfurche von Kalianu zu Tage tritt, beherrscht audi den stidwestlicli davon lie- 
genden Gebirgsabschnitt, die Region des Mte.Flakota. Die krystallinisehen Kalke und glimnierfiihrendenKalk- 
schiefer bilden bier ein (laches, in der Richtung der Ocha-Kettc strcicbendes Gewiilbc, von dem die Schiefer 

bei Melissona nach NW., die Gesteine des Ocha nach 80. abfallcn. Die Schiefer des Hagios Uias onts})i-cchcn 

also ihrer stratigraphiscben Stellung nach vollstiindig jencn von Alcxi, Bezel und Melissona. Ein Blick auf 

die Karte zcigt aber, dass die Scbiefcr, welcbc tiber den Kalkcn von H. Dimitrios und des Mtc. Plakota liegen, 

und jene, welcbe im Thale von Kalianu die Basis derselben Kalke bilden, weitcr nach Ost durch keine natiir- 
liche Scbcide auseinandergchaltcn werden, sondern in cinen Horizon! zusammenfliesscn. Der siidliche Flttgel 

der Antiklinale, auf welchem die Schiefer des Ocha aufliegen, bildet also nur eine nach Ost vorgescbobene 
und im Schiefer sich auskcilende Kalkzunge und die hier hcrrsobenden Lagcrungsverhaltnjssc konnen liber- 

haupt nur unter der Annahme erklart werden, dass die schicfrigen, und kalkigen Sedimentc aquivalente Facies 

eines und desselben Schichtencomplexes darstellen und gleichzeitig, unter dem Einflusse derselben, Staining 
zu flachen Mulden und Satteln aufgefaltet wurden. 

Die Gesteine, welche den Abhang des Mte.Plakota gegen den nach Karysto fiihrenden Saumweg bilden, 

sind weisse, dlinnplattigc quarzitische Schiefer mit Talk- und Chloritflascrn, wie sie als untergeordncte Ein- 

lagerungen im Mte. Kliosi vorkommen. Der weitere Abstieg fiihrt durch Thonglimrnerschicfer, welche thal- 
abwarts reichlich Kalk aufnehmen, und in Kalkglimmerschiefer iibergehen. Hart an dem Gebirgsrand schaltet 
sicb ein machtiges Lager von grauem krystallinischem Kalk ein, in einer steilen Felsklippe aufragend, auf der 
das Castell von Karysto stcht. An seinem Fusse liegt die alte, beute nocb bewohnte Stadt, von der man, auf 

einem breiten, flachen Schuttkegel absteigend, in kurzerZeit den gleichnamigen Iiafenort erreicht. 
Das Gebirgsstlick im Ostcn der Linie Kalianu-Karysto, ein scbmaler Streifen zwischen C. Doro und 

C. Mantelo, konnte verschiedener ungtinstiger Verhaltnisse wegen nieht in das Uoutennetz einbezogen werden. 

Vom Ocha aus iibcrblickt man den grijssten Theil dieses Gcbictes, und soweit man aus der Configuration des 
Terrains auf seine geologischc Bcschaffenheit schliessen kann, scheint es sich vornehmlich aus Schiefern zu- 
sammenzusetzen, in welchen nur untergeordnet hiirtere, kalkige Banke eingelagert sind. Das Cap Doro besteht 

iilteren Angaben zufolgc aus Kalk. Die regelmassige NO.-SW.-Streicbungsrichtung, welche den tektoni- 

schen Bau Siid-Euboea's charakterisirt, diirfte audi in dicsern Gcbiete keine wesentliche Ablenkung crfahren; 
wahrond aber von Karysto nach Nord alle grosscrcu Flusslinien dieser Richtung folgcn, seben wir hier pKStzlich 

ein System parallclcr, OW. verlaufender Thalfurchcn zum Mecrc zichen. Diesc eigenthiindiche hydrogra- 

phische Gliederung, sowic die steilen Wtindc, welche die Thaler von Platanistos, Andia nnd Komilon beider- 
seits begrenzen, machen es wahrschcinlich, dass bier eine Reihc parallclcr Qiicrbriiche den Schichtenvcrband 
dnrchsetzen, welche im Verein mit den niiichtigcn Wirkungeu der Erosion das Relief dieser Landschaft 

bedingen. Alle Reisendcn, welche diesen Landstrich besucht haben, Girard,1 Rangab6;" Baumeister,-'' 

erschopfen sich in Scbilderungcn des liberaus wilden und eigenartigen Cbarakters, den dicse ticfen, unzugang- 

lichen Schluchten und die sic begrenzenden oft mclircre hundert Fuss bohen Wiinde dem landschaftlichcn 

Bilde verleiben, und ihre gotreuen Darstellungen entbalten nianebe dankenswerthc Beobacbtung, welche fur 

die obige Vermuthung spricht. 

1 M. J. Girard, SMmoire sur l'ile d'Eub6o: Archives des Missions scicntifiques. Tome II, p. (;35—730. Paris 1851. 
8 M. Kangabe, Memoire sur la partie meridionale do l'ile d'Eubee: Memoires preserves par divers savants a 1'Acadeinie 

des Inscript. et Belles-lettres. I. ser., torn. Ill, 1853. 
8 A. Baumeister, Topograpbische Skizzo der Insel EubOa. Liibeck 18G4. 
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In dcm Hohenzug, welcher vom Hagios Ilias sich abzwcigend zum Cap Mantelo verlauft, treten im Schiefer 

an mebreren Punkten gf&ssere Lager von krystallinischem mit griinen Glimmcrflascrn durchwDbenen Kalk 
auf, der von den Alten fur arctritcctonische Zwecke ausgebcutet wurde, wovon die Steinbriiche bei A6tos beute 

noeh Zeugniss goben. Brucbstiicke grosserer Monolitbe und einzelne roh behauene Blocke liegen bier wie 
zum Transport bereit, als waren die Brliche erst kurzlicli verlassen worden. Weiter nacb Ost, V/% Stunden 

von Kavysto finden sicb nacb Fiedler an zwei Stcllen Serpentine, die einen so grosscn Reichthum von 
Maguetit-Krystallcn enthaltcn, dass sie die Richtung der Magnetnadol boeinflussen. Sie zeigen eine aus- 

gezeicbnet spharoidalc Absoiidorung; Serpentinkugeln von gewohnlieb 3 Zoll Durcbmesser bedecken den 
Gebirgsabhang. 

4. Von Karysto iiber Alexi nach Stura. 

(Vergl. Profit Pig. 3, Taf. III.) 

Ein breiter Gtirtel alluvialer Bildungen, dem Megalo-Rhcuma und den zablreichen vom Siidabhang des 
Oclia herabkommenden Wasserliiufen entstammend, umrandet die halbmoiulformig ausgeschnittene Bucht von 

Karysto. Er bildet den zweitgrossten, anbauiahigen Landstrich von Siid-Euboea, der allerdings die Beniiihun- 

gen seiner Bewobner weniger zu lohnen scheint, als die weiten Thaler von Beze'i und Stura. Das scbone Bild 

einer iippig gedcihenden und ertragnissreichen Bodcncultur, das die dem Gebirge vorgelagerten Tertiarcbenen 
in Nord- undMittel-Euboea vor alien auszeicbnet, vermisst man bier ganzlicb, und das einformig graue, naekte 

Scbicfei'gebirge, das wie ein Wall rings um die Strandebene aufsteigt, gibt der Scenerie vollends einen 
diisteren, ernsten Charakter. 

Die Schicfervarietaten, welche man beim Aufstiege zur Wasserscbeide zwischen Mcgalo-Rheuma und dem 

Thai von Alexi passirt, sind zahlreich. Das vorlierrschende Gestein ist ein quarzarmer Tlionglimmerschiefer 

mit den mannigfachsten Farbenniiancen, welche zum Thcil auf Zersetzungsvorgangen, wie die rothen eisen- 

schlissigen Varietiiten, zum Theil audi auf dem hautigen Wcchsel in der Farbe des glimnierartigen Bestand- 

theils beruhen. Er fallt hier nach NW. ein, wahrend dieselbcn Gesteine im Norden des Castells von Karysto 
stid(5stlichc Fallrichtung zeigen, so dass sie also vollstaudig der Wolbung des Mte. Plakota sicb anschliessen. 

Die antiklinale Scbicbtstcllung der Schiefer dtirfte sich wahrscheinlicb in dem Vorgebirge Paximadi, der west- 

lichen Schutzmauer der Bai von Karysto, noch deutlicher crkennen lassen. 

An diese Wolbung schliesst sicb in der Fortsctzung des Profile eine flache Synklinale, deren nordwest- 

lichcr Fltlgel den isolirten Hohcnrucken iiber Alexi aufbaut; die Mitte der Mulde nimmt das weite Thalbccken 

von Alexi ein, in dem unter einer wenig machtigen Decke jiingerer Alluvien noch hie und da Schollen eines 
dunklcn, bliinlichgrauen, weichcn Thonglimmerschiefers zumVorschein kommen. Wo sich die Schiefer mit ent- 

gcgengesetztem Fallen und stcilercr Neigung aus der Ebene wieder emporhehen, uebmen sie Linsen, Adern 

und kleine, lagerartigcMassen von milchweissemQuarz auf, welche in schari'kantigcn, eckigcnBruchstiicken die 

Siidabdachung des Gebirges liings des Wegcs bedecken. Nordwestlich von Alexi, an der Scheide zwischen 

dem Thai von Vatissia und zwei kurzen, nach Sud in eine enge Bucht ausmiindenden Thalfurchen, wo eine 

starkc Quelle (Fontaine, dit Pascha, der franzosischen Karte) hervorbricht, errcicht man die Nordgrenze dieses 

Scbichtencomplexes. Er liegt bier concordant auf wohlgeschichtetcn, krystallinischen Kalken, welche nicht nur 

auf den Ablosungsfiachcn reichlich lichten Glimmer fithren, sondern audi hiiufig diinne Lagen von bliittrigen, 

glimmerreichen Schiefcrn aufnehmen. Solche Zwischenlager stcllen sich gewohnlieb dort ein, wo die Kalke 

in dicke Biinke abgesondert sind. Die Sohiehten sind sehr flach nach SO. geneigt, und bebalten diese Fall- 

richtung bei bis zum Mte.Vigla und Kliosi. In nordsiidlicher Richtung werden sie von zablreichen senkrechten 

Querkliiften durchsetzt. Die Inselgruppe der Petali besteht aus deniselben Material und liegt audi genau im 

Streiohen der hier aufgeschlossenen Schichtreihe. 
Wo man den Diakopti und Kalorisi vcrbindenden Querkamm schneidet, begegnet man einem Zug sehr 

quarzreicher Schiefergesteine, die wie eine schmale Linse in die glimmerfuhrenden Kalke eingeschaltet sind. 
Eine kurze Strecke weiter nach NW. wird die Wechscllagerung zwischen dicsen gliinmerig-sandigen,  mehr 

Uonkschi'iftoii dor mathem.-naturw. Oli XL. Bd.   Abhandlung von Niohtmitgliedern. ^ 
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154 Friedricli Teller. 

oder weniger quarzreichcn Sedimentcn und den krystallinischen Kalken und Kalkschicfern eine so lebhafte, 
dass die Ausseheidung getrennter Gcsteinsziigo nicht nur kartographisch undurcbfuhrbar erschcint, sondern 

aucli stratigraphisch als vollkommen werthlos betracbtct werden kann. In den obersten Verzweigungen des 

breiten Thales zwiscben Dudaei und Stupaei, in dessen mittlcrem Verlaufe man einen von den Kalken des 

Kliosi scharf zu trennenden Schicferhorizont zu erkennen glaubt, lassen sich 5 bis 6 mit den Kalken altcr- 

nirende schraale Schieferziige unterscheiden, wobei die beiden Gesteinstypen fingerformig incinandergrcifend 
sicli wechselseitig auskeilen. Dasselbe Ineinandergreifen der kalkigen und scbiefrigcn Bildungen, nur in 

grSssercm Massstabe und mit geringerer Complication, konntcn wir in dem Gebicte zwischen Ocha und Kalianu 
beobacbten; halten wir damit die unmerklichen pctrographischcn Ubergange zusammen, welclie von den Thon- 

glimmer- und Kalkglimmerscbiefern allmalig zu den glimmerreicben krystallinischen Kalken und von diesen 

zu den reinen Marmorcn hinfiihren, so crgeben sich wohl genng Anhaltspunkte, um die oben ausgesprochone 

Vermuthung zu rcchtfertigcn, dass die metamorphischen Kalk- und Schicfcrscdimentc Siid-Euboca's nicht als 

distincte Horizonte, sondern als gleichwerthige, nur petrographisch verschiedene Ausbildungsformen eines ein- 

zigen Schichtcomplexes aufzufassen sind. 

Im weitcren Verlaufe des Wcgcs erlialten wieder die Schieferkalke und Marmore das Ubcrgcwicht und 

setzen in flach nach SO. geneigten Schichten den M. Vigla zusammen. Langs der Kiistc, in geringer U.olie 

liber dem Meere, liegen in diesen Scbichten die beriihmten Briiche von Marmarion, welclie die schonstcn 
Varietaten des Cipollino antico geliefert haben, ein Gestein, das bci den Romcrn so hoch in Preis und Ansehen 

stand, dass Ciisar als Verschwendcr in Misscredit kam, weil or zum Banc seines Hauses nur Saulen von Stura 

und Karysto verwendct batte. llinsichtlich seiner Dauerhaftigkeit stebt es wohl wcit hinter den attischen Mar- 

morvarietaten zuriick, da es neben den die scbon gewellte Zeichnung bedingenden cdiloritischcn Strcil'en und 

Bandern, die selbst schon auf vorgeriickte, cbemischc Umwandlungsprocesse hinweisen, betrachtlichc Mengen 

von leicht zersetzbaren, gcwohnlich in Brauneisenstein umgcwandeltcn Pyrit enthalt. 

5. Von Stura fiber Almyropotamo, Belusia und Aliveri nach Vathya. 

(Vergl. Profil Fig. 4, Taf. III.) 

Die niedi'igen, stark denudirten lliigcl, zwischen denen der Weg von Stura zum Meere hinabdilirt, bestchen 

aus grauen krystallinischen Kalken, cincm Auslaufer der Kalkc des Mte. Vigla. An ihrem Fusse brcitct sich 

eine fast im Niveau des Mecres liegendc Strandcbene aus, aus losem Muschelsand bestchcml, iiber die sich 

nordwarts, einen flacbcn, gerundcten Rllcken bildcud, tertiarc Ablagerungen erheben. Splittrige Susswasser- 

kalke, gelblichc, sandige Kalke, die als vielfach untcrbrochene Banke in grauen Kalkmergeln auftretcn, und 
ziihe Sandsteine mit eingestrcuten, griisscren, abgerollten Kornern von milchwoissem Quarz bilden das Mate- 

rial dieser Ablagerungen. Sie besitzen kaum mchr als 50'- 70'Machtigkeit, setzen auch landeinwiirts nur 

cine kurze Strecke fort, und bilden offenbar nur einen durch den Canal von Euboea abgetrennten Lappcn der 

Tertiarmasscn des Festlandes, und zwar des Gebietes von Marathon. Spratt notirte diese Ablagcrungen 

bereits in ihrer beilauiigen Ausdehnung auf einer Kartenskizzc von Siid-Euboea,1 und trennte einen sandig- 

mergeligen und einen rein kalkigen Horizont, die sich bier kcinesfalls so strengo scheiden lassen. 

Tiber niedrige Schieferhiigel aufstcigend, erreicht man bald die Grenzc zwischen der Schicferregion von 

Potamunia und den Kalken des Cap Tigani. Wie am Fusse des Mte. Kliosi fallen auch bier die Schief'er unter 

die Kalke ein, bilden also im grossen Ganzen ein Gewolbe mit einer, wie es scheint, zicmlich complicirtcn 

Schichtlagc im mittlcren Abschuitt. Das Streichen des ganzen Complexes folgt noch immer der NO.-SW.- 

liichtung, wird jedoch wciter nach Nord mehr und mehr von dem Verlaufe der Grenze zwischen Schiefer und 

Kalk abhiingig. So streichen bei Zarka die Schichten der topographischen Orientirung des Schiefcrzuges, 

NNW.-SSO.,  parallel,  im weitcren Verlaufe fast NS.,   bei  Koskina  NNO.-SSW.,  und erst auf der Linie 

1 T. Spratt, On the Geology of a part of Euboea and Boeotia. Quart. Jouni. of the Geol. Soc. London 1847, Vol. I1J, 
p. 67—74, 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



Der geologinche Bau der Inset Euboea. 155 

Kalentzi-Zapandi stellen sich die normalen Verhaltnissc wieder her. Die weit in den Canal hineinragenden 
Kalkzungen, welche die Buchten von Almyropotamo Und Buphalo umranden, fallen genau mit dem Streichen 

der die Kiiste bildenden Kalkmassen zusammen, und lassen dcutlich das Umbiegen der Schichten aus der 

NNO.-Direction in eine rein nordostliche erkennen. 

Im Stidwesten von Mesochoria tritt an der Grenze von Schiefer und Kalk ein stark zcrsetzer Serpentin 
auf, wohl dasselbe Vorkommen, welches Fiedler 1 i/i Stundcn nordlicli von Stura, nahe der Kiiste, angibt. Er 

bildet ein linscnfdrmiges Lager zwischen Schiefer und Kalk, und wircl von Asbest und zwar in feinfaserigen, 
ganz wohl zur Vorarbeitung sicli eignenden Varietiiten begleitet. 

Von Almyropotamo ftihrt ein Weg (lurch wiistes, einformiges Kalkterrain iiber Vira direct an den See von 

Distos. Vira liegt am Rande einer flachen, mit Terra rossa ausgefiillten Muldo. Nach NW. folgt ein zweites, 
tiefcres Beoken, ringsum von hohen Kalkbergen umgeben, das zur regenreichen Jahreszeit einen kleinen See 

umschliesst, im Sommer aber in ein fruchtbares Ackerland sich umwandelt. Ober einen schmalen Kalkriicken 

stcigt man von bier in die dritte und tiefste Terrasse, den See von Distos, ab. Die Kalke von Kalentzi treten mit 
scliroil'eni Steilabfall hart an das lifer des Sees heran, und erst nahe an seiner Nordwestecke schiebt sich, 

von dem llbhenruekcn von Zerbisia her, ein schmaler Schieferzug ein, der nach NW. unter die im selbcn 

Sinne geneigten Kalke einiallt. Dickbaukige, rein weisse, kornige Marmore, und dunklere, weiss geaderte 

krystallinische Kalke bilden die Hauptmassc dieses Gebirgsstockes. Die dlinnplattigen, glimmerreichen 

Schieferkalke, welclie in Siid-Euboea eine so grosse L'olle spielen, erscheincn hier nur noch als untergeordnete 

Einlagerungen. Die Schiei'er, welche bei Zerbisia an der Basis der Kalke iiegen, erscheinen in grosserer Aus- 

dchnung, aber mit dersclben Fallrichtung bei Belusia, von wo sie in die Ebene von Aliveri hinabsteigen. Stid- 

lich von Belusia lauft die Grenze zwischen Kalk und Schiefer nach West ins Meer. 

Das Gel>irgc von Kalentzi bildet den nordlichsten Vorposten der mannigfaltigen metamorphischen Bil- 

dungen Siid-Fuboea's. Die auifailcudc Scheidelinie zwischen den versteinerungsreichen Kalken des Parnes 

und dea Mai-inoren des Pentelikon und Hymettos lindet jenseits des Canals ihre directe Fortsetzung in der 

Crenzregion zwischen Mittek und SUd-Euboea, lftngs einer Liuie, welche von Aliveri nach Nordost gegen die 
Kreidckalke von Avlouari verliiuft. Siidlich von dieser Linie liegt iiber den metamorphischen Schiefern von 

Zapandi ein ausgedehnter Complex von Mannoren und krystallinischen, glimmerfiihrenden Schieferkalken, in 

einer den secundiiicii Formationen vollstiindig fremden Entwicklttng, im Norden dagegen baut sich iiber 
macignoahnlichen Schiefern und Sandstcinen ein miichtiges Kalkgebirgc auf, das auf Grund seiner palaontolo- 

gischen EinschlUsse mit Bildungen der oberen Kreide parallelisirt wurde.' Naclulcm wir den einfachen Bau 

des Gebirges stidostlich von Aliveri kennen gelernt haben, betrachten wir etwas genauer die Lagerungsver- 

haltnisse, wie sie sich in dem westlich von Aliveri gelegenen Gebiete darstellen (Taf. Ill, Fig. 4). Im llafen 

sclbst liegt, rings von Alluvion umgeben, eine kleine Kuppe graueu, halbkrystalliuischen Kalkes, mit nord- 

westlich geneigten Scliiclitbanken. Dieselbe Fallrichtung zeigen die aus ahnlichem Material auigebauten nie- 

drigen Hiigel nordlich von der Stadt. Das im Wcsten sich ansckliesseude flache Kalkterrain ist zu einer Keihe 

untergeordueter, NO.-SW. streichender Falten aufgestaut, welche sich in den giinstigen Aufschliissen langs 

der KUste deutlich verfolgen lassen. Man begegnet zuniichst oiner engen Synklinale, in welche die tiefe 

Bucht westlich von Aliveri eingroift, daran schliesst sich eine etwas weitere Antiklinale, dann eine zweite 

Synklinale, aus der sich allmalig die machtige Kalkmasse von Vathya heraushebt.   Sie bildet eine steil auf- 

1 Spratt gobiihrt das Vordionst, zuorst auf die auffallondo Grenze zwischen secundaren und krystallinischen Bildungen 
bei Aliveri hingewiesen zu haben (Quart. Journ. of the Geol. Hoc. Vol. Ill, p. 63!). Er gibt zur Erlauterung dieser Thatsache 
eine Profilskizze, die im Allgemeinen mit unserem Durchschnitt (Taf. Ill, Fig. 4) zusammenfallt, aber in mehrfacuer Bezie- 
hung als unvollstiindig bezcichnet wcrden muss. Sie wiihlt niimlich im Ostcu den Schieferriicken von Belusia als Ausgangs- 
punkt, der, wie die Lagerungsverhaltnissc bei Zerbisia beweisen, an dor Basis der Kalke von Kalentzi liegt, und nur durch 
Zerstorung der oberen Kalkdeeko blossgelegt wurde, wahrend sie im VVesten die Kalke von Vathya und jene des Olymps, 
welche nach den oben mitgethcilten Beobachtungen zwei verschiedene, durch eine breite Schiefermasse getrennte Kalk- 
niveau's darstellen, als Planken eines machtigen, denudirton Gewolbes auffasst, unter dem die Schiefer von Bodino-Vathya 
mit sattellormiger Schichtstellung zum Vorschein kommen. 
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156 Friedric'h Teller. 

gerichtete nach SO. einfallende Schichtmauer, die concordant auf eincr ziemlich breitenZonc von glimmerigen 
Sandsteinen und scrpentinigen Sehiefern, in welcher der Kalkhorizont noch einmal in Form einer schmalen, 

linsenformigen Einlagerung erscheint, aufniht. 

In diesen Kalken lassen sich eino Keihe verschiedener Varietaten untersohciden. Bei Aliveri liegen ein- 
formig graue oder weiss geaderte Kalke mit grosser Neigung zur krystallinischen Tcxtur; sie Widen offenbar 

die oberste Schichtlage. Nach West folgen dann diclite, splittrige, hornsteinartige Kalke, gewohnlich in dUnne 
Bftnke geschichtet und darunter ein Complex schwarzer, bituminoser, rhomboedriscli zerkliiftetcr Kalke mit 

dcutlichcn FossiJspureu, ahnlich jencn Gesteinsabanderungen, welche an der Basis der grauen Kalke des 
Delphi-Gipfcls lagern, und im selben Niveau bei Lamar sich wiedcrliolen. Sie tretcn in grosserer Ausdehnung 

an die Kiiste heran, mit schwarzen von den brandenden Wogen weiss iiberschaumten Felsriffeu in das Meer 

hinausragend; an der Kaki-Skala aber, wo ein machtiger Querbruch den Schichtenverband senkrecht auf das 

Streichen durchsebneidet, wechscllagern sie wieder mit grauen, locherigen, halbkrystallinischen Kalken, die 

wohl ganz erfllllt sind mit spathigen Adern und Drusen, aber keine Spur von fossilen Einscbltlssen erkennen 
lassen. Sudlich von Vathya folgt dann noch einmal, von der llauptmasse des Kalkes durch eincn Zug von 

groben Sandsteinen und Serpentinschiefern gctrennt, cine kleine Seholle von bitumindsen Kalk, der mit den 

fossilreichen Kalken der Arethusa bei Chalcis grosse llbereinstimmung zeigt. Eine sorgfiilltge petrographische 

Gliederung der an der Kaki-Skala aufgeschlossenen Schiclitreihe gibt schon Sauvage in der meWacfo citirten 
Arbeit (p. 140). 

Die gauze, mannigfaltig gegliedcrte Schiclitreihe westlich von Aliveri bildet aber nur den Siidrainl einer 

ausgedelmten Kalkmasse, welche vvir auf Grund der frtther mitgetlieilten Bcobacbtungen als ein Aquivalent 

der oberen Hippuritcnkalke der Mavrovouni bezeichnet haben. Zieht man nun ein Profil von Distos iiber 

Aliveri nach Vathya, so ergibt sich die beuicrkcuswerthc Thatsache, dass die nach NW. einfallenden Marmore 

von Distos und die liings des ganzen Abbruches der Kaki-Skala nach SO. geneigten Scbichten der Krcidekalke 

von Vathya die oorrespondirenden Flttgel einer vvciten Synklinale darstellen, in deren Mitle aul' hoiizontal 

geschichteten, tertiaren Conglomerate!! Aliveri liegt. Da jedc Spur einer alien Ablagcrungsgrenze auf der 

Linie Aliveri-Avlonari fehlt, und auch kein Anhaltspunkt vorliegt, eine tektonische Strjrung in der Mitte der 

Mulde anzunelimen, die Gebirgsabschnitte im 0. und W. von Aliveri vielmchr in ilirer tektonischen Aalage 

die vollkommenste Ubereinstimmung zeigen, so liegt wohl die Versucbung nahe, anzunelimen, dass die Mar- 

more und krystallinischen Schieferkalke von Distos und mit ihnen die ganze Masse metamorphischei- Bildungen 

im Sliden der Insel ein Altersaquivalent der cretacischen Ablagerungen Mittel-Euboea's darstellen. Wenn 
wir audi heute iiber die Ursache der metamorphi.sclien Umbildung eines iiber viele Quadratmeilen ausgedelmten 

Scliichteneomplexos, der noch iiberdics liings einer scharf markirten Linie ganz unvermittelt gegen normals 

Parallelbildungen abschneidet, kaum eine Verrnuthung aufstellen kbnnen, so diirfte sich docb die eben eriirtcrte 

Autl'assung insolange nicht mit voller Bestinuutlieit zuriickweisen lassen, als nicht andei-e IJeCunde eine befrie 

digendere Losung diescr Frage anbahnen. 

III. Nord-Euboea. 

1. Von Chalcis iiber Politika und das Kandili-Gebirge nach Limni, 

Die belebteste unter den nach dem Norden der Insel flihronden Verkehrsstrassen lauft tiber den flachen 
Kiislensaum, welcher westwarts dem jim Mte. Drakospito gipfelnden lliibcnziig vorliegt. Wie in der Bucht 

von Dokos begleiten auch hier geschichtetc Conglomerate von jung-tertiarem Alter den Gebirgsrand, eine Bank 

von gelblichem Sllsswasserkalk einschliessend, welche NO. von Chalcis nahe an der Kiiste in einem ktinst- 

lichcn Aufbrueh entblosst ist, Sie lassen sic 11 nur eine kurze Strecke vvoit nach Nord verfolgen und schon in 

der nachsten flachen Terrainwelle treten die Gesteine des Grundgebirges zu 'Page. Es sind Serpentine, welche 

zu bidden Seiten eines scicliten Kiistcnausschnittes, der Buebt von Vatonda, als schmale Riffe ins Meer vor- 

springen.    Nur die nordliche dicser beiden, durch jiingere Schuttbildungen getrennten Gcsteinszonen  besitzt 
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eine grbssere Machtigkcit, und orsoheint aucli durch einen der zahlreichen Versuchsbaue auf Chromerze, fur 

die liicr alljahrlich neue Concessioner! ertlieilt werden, in griisserem Massstabe aufgcschlossen. Hinsicktlicb 

seiner stratigraphischen Stellung stimmt dieser Serpentin vollstiindig mit jenem von Chalcis iiberein; er liegt 

untcr den von Ost her in niedrigen Hugeln vorgesohobenen Kalken des Drakospito. 

Jenseits dieses Serpentinriiekens breitet sieb ein grosses Alluvialgebiet aus, langs der Kiiste stark ver- 

sumpft, landeinwarts fruchtbares Ackerland bildcnd, das nach Ost zwischen den halbinselfbrmig vortretenden 

Kalkbergen tiefer ins Gebirge eingreift und iiber Psachna mit demTertiiirbecken von Gides in Verbindung stebt. 
Im Norden scbneidet es scharf an dem jak ansteigenden Gebirgsgehange ab, begleitet aber dann nacb West 

umbiegend die Kiiste bis nach Politika, Nur an einer Stelle, in der Mitte des Weges von Psachna nach Poli- 

tika, tretcn die rudistenreicben Kalke der llolien von Tsura in einem niedrigen in's Meeresniveau verflachen- 

den Zuge bis an die Ktiste vor. In der Umgebung von Politika treten unter den jiingeren Straiidbildungen 

dieselben Conglomerate hervor, welche im Beckon von Gides den Rand des Kalkgebirges begleiten. Sie 

bestehen fast aussekliesslich aus Rollstiicken von Kalk und Serpentin mit sparlichem, kalkigthonigem Binde- 

mittel, sind in dicke Banke geschichtet und tragen die charakteristische von einzelnen Strandkiefern uberragte 

Strauckvegetation, wie sie sich allenthalben auf ahnlicher Bodenunterlage eutwickelt. Diese Ablagerungen 

Ziehen an dem Gehange iiber Politika bis in das Niveau von Nerotrivia hinauf und bilden wahrscheinlich aucli 

die gerundeten Hiigel, welche nordwestlich von Politika langs der Kiiste als unterste, scharf abgcsetzte Stufe 

dem hbheren Gebirge vorliegcn. 
Nerotrivia liegt schon im Bereiche der Hippuritenkalke am Fusse jenes Bergzuges, welcher die Kandili- 

Kettc mit rasch abnehmonder Kammhohe nach Slidost fortsetzt, und deren letzten AusliLufer wir in den zwischen 

Politika und Psachna an die Kiiste tretcnden Kalken vcrquert haben. Der erste Thaleinschnitt, den man 

nordwestlich von Nerotrivia auf dem Wcge zum Kandili passirt, entblbsst ein Serpentinvorkommen, das in 

den folgenden, steileren Wasserrissen mit wachseuder Machtigkcit zu 'Page trite, und zwar in der Weise, dass 

die Kalke immer schmale Scheideriicken zwischen den einzelnen Terrainiiircken bilden, in deren Tiefe die 

Serpentine anstehen. Uber die gegenseitige Lagerung kann also bier kaum ein Zweifel entstehen; die Ser- 

pentine bilden offenbar eine zusammenhangende Lagcrmasse an der Basis der Hippuritenkalke. Die Gesteine 
selbst siud selten frisch, immer stark zerkliiftet und nach verschiedeiien Richtungen von Rutschllachen durch- 

setzt, und zeigen an der Grenze gegen die Kalke keine auffallende Veriinderung. In diesem Serpeutinauf- 

scliluss beginnt der Weg rascher anzusteigen und bald erreicht man die Wasserscheide, von der das Terrain 

uordwarts gegen das Beckon von Achmet-Aga abdacht. 

Wir stehen hier am Fusse der llauptcrhebung der Kandili-Kette, einer einfbrmigen Kalkmasse von bedeu- 

tender mittlerer Hblie, iiberragt von zahlreichen in eine Reihe gestellten Felsgipfeln, von denen derMte. Stron- 

gitsa« wohl den Culminationspunkt der ganzen Kette bezeichnet. Die Besteigung dieses Hochgipfels bietet fin- 

don Geologen wenig Interesse, um so mehr aber i'iir den Touristen, dor bier eine herrliche, an iiberraschenden 

Contrasten in Relief und Farbe reiche Rundschau geniesst. Den frcundlichen, durch ihre iippige Vegetation 

bertthmten Getilden Nord-Euboea's mit ihren schattigen Thalkesseln und dunkel bewaldeten Gehiingen stehen 

auf dem Festlande die weiten Niederungen von Boeotien und Lokris mit ihrer Vegetationsarmuth und ihrem 

fahlcn Wiistencolorit gegeniiber, und beide geben zusammen mit der tiefblaueu, buchtenreichen Meeresstrasse 

zu unseren Fttssen ein Gemalde von ungewohnlicher Schonhcit, welches in dem maehtigen Kamme des Par- 

nass, den Gebirgcn der Phthiotis und dem Pclion und Ossa eine wiirdige Umrahmung erhalt. 
Die Steilabfalle, welche den Kandili rings umgeben und seinen orographischen Charakter bedingen, stehen 

im innigsten Zusarnmenhang mit seinem tektonischen Aufbau.    Die dickbanlcigen Kalke des Plateau's zeigen 

1 Die franzosisolie Generalkarte enthiilt fiir diesen (lipi'el, der auch von der Seeseite her durch die zwischen dem Kan- 
dili im cngeren Shine und dom Strongitsa horabzieliende Schlucht zugBnglich ist, keinc Hohenangabc. Fiir einen Besuch des 
Kandili diirfte 'Achmet-Aga wohl den gilnstigsten Ansgangspunkt bilden, da auf dem Plateau des Kalkgebirges selbst nur 
die llirtencolonie „Skotini" ein zweifelhai'tes und nacli meinei) Erfahrungen dem olme verliissliche Begleitung Keisenden kaum 
zu empfchleudes linterkommen bietet. 
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158 Friedrich   Teller. 

an den wenigcn Stellen, wo dcutliche Schichtkflpfe cntbldsst sind, ein ostwestliches Streichen bei sehwacher 

Sehicutneigung und wechselnder Fallrichtung. Gewiibnlich aber werden die Schiebtungsvcrbaltnisse durcb 

ein Doppelsystem verticalcr Kluftflachen verblillt, von denen die eincn der allgenieinen Streicbungsriehtung 

parallel laufen, die anderen in NW.-SO. orientirt, dieselbc unter einem spitzen Winkel sebneiden. Je nach- 
(leiii die eine oder andere Zerkltiftungsrichtung dominirt, erbalton die durch sie bedingten Tcrrainabstufungen 

den Cbarakter von eiufachen Absitzungen oder von Querbriicben. Dieser in alien dickbankigen Kalken so 

haufigen Ersckeinung, welcbe sich im Kleinen in einer Neigung zur kubischen Absonderung und Bildung 

scbarf abgestufter Terrasscn iiusscrt, verdankt der Kandili seine kiibne orographische Anlage. Der imposante 
Steilabsturz, mit detn die ganze Kettc wie eine ricsigc Mauer aus deni Canal von Euboca emporsteigt, enlspriclil. 

einem in Northwest streichenden Querbrueh, der sich von Politika durch die Kalko des Kandili und die Ser- 

pentine nordlich von Hagios Nikolaos nach Limni verfolgen lasst und an der siidlioben Abdaebung des Mte. 

Galtzades seine Fortsetzung findet, in seiner ganzen Ausdehnung durch cinen fast geradlinigen Verlauf aus- 

gczeielmet, weleher schon durch die Configuration der Kiistc auf's Klarste zum Ausdruck gcbracht wird. 

Ebenso zeigen sich die steil geneigten Gebange gegen den vveitcn Kessel von Achmet-Aga, besonders die ein- 
zelnen iiber den Serpcntin vorgeschobenen Kalkklippen, in ihrer Gestaltung von Langs- und Querbriicben 

beeinllusst, welcbe den oben angegebenen Kichtungen folgen, aber Waldbedeckung und machtigc Ablage- 

rungen von jiingerem Gcbirgsschutt beeintrachtigen liier vielfach die Beobachtung. 

Die Kalko des Kandili haben fast durchwegs lichte Farbentone und eine Neigung zu dolomitischer Aus- 

bildung; nur selten stosst man auf dunklere Banke, welchc dann immer durch dilnncre, regelmassigere Schich- 

tung ausgezcielinet sind. Die dolomitischcn Abitndcrungen scbeinen der Verwitterung besonders leiclit zu- 

gitnglich zu sein und bilden an vogctationslosen Gehangen blendeinl weisse, weithin leuchtende Scliuttbablen, 

welchc aus scharfeckigen Fraginenten und eingestreutem, fcinercm, dolomitisclisandigein Material bestehen. 

Einen machtigen Schuttcircus dieser Art, der schon von Chalcis aus sicbtbar ist, tragt der sttdliohste Vorberg 

tier Kandili-Kette. Fossilicn sind in den Kalken auf dem Plateau des Kandili nicht selten. Manche Banke sind 

voll von Durchschnitten grosser Bivalven und Gastropoden, doch gelang es inir nicht, giinstig erhaltenc, der 

15estimmung zuganglicbe Pormen zu sammeln. Rudistenreste scbeinen in den lichten Kandili-Kalken zu feh- 

len, wahrend die in ihrer Fortsetzung liegenden grauen Kalkc von Nerotrivia und Tsura liberall die charakte- 

ristischen Scbalenfragmente von Spbaertditen und Kadioliten erkennen lassen. 

Vom Kandili absteigend, gelangt man kurz vor Drazi in Serpentine, welcbe, wie bei Nerotrivia, die Basis 

der Kalke bildend, das Becken von Achmet-Aga rings umranden. Bei Drazi verschwinden sie allerdings rascb 

unter den jiiugeren Bildungen des Tbalkessels, gewinnen aber nacli Ost und West bedeutend an Ausdebnung 

und setzen als ansehnlicbe Erhebungen die steilcn Ktistenketten der Mavrovouni und des Kandili gegen Man- 

tudi und Limni fort. 

Uber den Serpentinen licgen bier unniittelbai- scbinutzigbraune, erdige Kalkmergel, iiber welchc an an- 

deren Stellen teste, in Banke gescbicbtete Conglomerate oder lose cementirte Gcrollmassen iibergreifen. Sie 

reprasentiren bcreits die als tertiar ausgeschiedenen Ablagerungcn, welcbe das grosstentbeils bewaldcte, 

biigelige Terrain zwischen (lent Thalzug Achmet-Aga-Mantudi und der vcrsumpften Niederung von Pharakla- 

Tsuka zusammensetzen, und bilden also den siidlichsten Vorpostcn des ausgedchnten Tertiargebietes von Nord- 

Euboea. 

Gcgeniiber dem Nordrande des aus Serpcntin bestehenden Kiistcnwalles ragt plbtzlich ganz unvernnttelt 

aus den Tertiarbildungen eine isolirte Scholle von Kreidekalk zu einer steilcn Felsklippe auf, welcbe auf der 

Karte den Namen Missopetra fiihrt. Eine schniale, tiefe Einsenkung bezeichnet die Grenzc zwischen Kalk 

und Serpcntin. Die tertiarcn Conglomerate, welcbe gegen den Gcbirgsrand in grbssorer MJicbtigkeit und deut- 

licher Schichtung aufgeschlossen sind, legen sich den beiden in Gestalt und Zusammensetzuug so verscbiedenen 

Erbebungcn ganz conform an und setzen durcb die erwahnte Einsattlung in ein Flussthal hiniiber, das mit 

stcilem Gefiille gegen Limni abdacht. Die im oberen Thalabschnitt an dem Sudgehauge des Missopetra auf- 

geschlossencn Conglomerate sind durch ein reicheres Kalkcement ausgezeichnet, welches dort, wo die Erosion 
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Der rjeologische Bau der Insel Euboea. 159 

defer eingreift, den Verband lockert nnd die Gerolle fortfiihrt, als cine scliwammige Kalkmasse mit zahlreichen, 

unregelmassig geformten, aber glattwandigen Hohldriicken zuriickbleibt. Die obersten Lagen enthalten bereits 

Einschaltungcn von weissen Mergeln und tuftigen Slisswasserkalken. 

Kurz vor Limni, wo sich der Thaleinschnitt plotzlich vcrticft und schluchtformig verengt, tritt eine Klippe 

alteren Kalkes an den Weg heran, welche an dem rechten Gehange bald unter der machtigen Tertiardecke 

vcrschwindet, in der Thalsohle aber und an der linken Tbalwand in grosserer Ausdebnung blossliegt. In dem 

f'ortlaufenden Aufschluss, reehts vom Wege, beobacbtet man in ausgezeichnoter Weise die mannigfaltigen Um- 

wandlungsproductc und Neubildungen, die sich iiberall entwickeln, wo Kalk und Serpentin in einen chemischen 

Austausch ihrer Bestandtlieile treten: Abiinderungen der Kalke in Farbe undTextur; Bildung von kalkig- 

thonigen Gesteinen, Infiltrationen von Hornstcin in die Kalke und das Auftreten von grosseren, durchgreifendeu 

Massen von dunkelrothem eisenschiissigem Jaspis mit plattigen und spharoidischen Absonderungen; durchwegs 

Erscheinungen, welche in der Einftihrung von loslichen Silicaten und Eisenverbindungen, fiir die uns in den 

Vorgangen bei der Bildung und Umwandluug der Serpentine eine reiche Quelle zur Verfiigung steht, ihre Erkla- 
rung linden. Langs der Thalsohle zeigen sich die Kalke gut geschichtet nut siidostlichemVerflaclien. Sic fallen 
also unter den machtigen Serpentincomplex im Siiden ein. In dem ticfenWasserriss, der Y4Stunde siidlich von 

Limni ausmiindct, sieht man die Kalke direct von den Serpentinen liberlagert. Der Kalk ist hier von lichter, 

schwach in's Kothliche ziehender Farbung, dicht, und zeigt keine Spur von veriinderndeu Einfliissen; in seincn 

obersten Lagen entwickeln sich blaugraue Kalkschiefer, welche an gewisse Gesteine in der Lignitschlucht 

von Kumi erinnei'n. Darauf liegt zunachst ein vollstiindig zersetzter Serpentin, eine graugriinc, erdige Masse 
mit einzelncn Serpentinknollen, die aber an manchen Stcllen durch Kalkinliltration zu einer liarteren Gesteins- 

bank regcnerirt ist. Darilber folgt erst die Hauptmasse des Serpentins dem nahe der Basis einige dlinne Banke 

eines harten, anqihibolitischen Schiefers eingeschichtet sind, welche im Grunde des Thales mit der Neigung 

des gesammten Schichtensystemes (SO.) anstehen. Ob sich ahnliche Vorkommnisse in dem nach Slid folgenden 

Serpentindistrict wiederholen, ist mir unbekannt geblieben. Das Auftretcn dunkler mclaphyrartiger Gesteine 

unter den Strandgerollen an der Kiiste macht es wahi-scheinlich, dass an der Zusammensetzung des bezeich- 
neten Terrains, iiber welches nur von zwei entlegenen Punkten, seiner Nord- und Siidgrenze, Beobachtungen 

vorlicgen, noch andere Gesteinstypen theilnehmen, verschiedcne Eruptivgebildo aus der Gruppe der Griin- 
steinc, deren Kenntniss uns besonders mit lviicksicht auf das Studium petrogenetischer Fragen, die sich dem 

Beobaohter hier allenthalben so lebhaft aufdriingcn, wiinschenswerth witre. Leider gcstattete die Zcit nicht, 

diesen Gcgenstaud weiter zu verfolgen. 

M? Stroun£iUa 

In tektonischer Bezichung scheint sich dieses Gcbiet vollkommen an die im Kandili herrschenden Verhalt- 

nisse anzuschliessen; auffallcnd ist auch hier der geradlinige Abbnich gcgcn die Kiiste, wclcher offenbar den 

Steilabsturz des Kandili nach Nord fortsctzt. Die vorstehende Contourskizzc gibt vielleicht eine beilaulige Vor- 

stelluug davon, wie sich dicse wichtigc tektonische Linie im Ktistenrelicf, von Limni aus gcsehen, darstellt. 
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160 Friedrich  Teller. 

Die Kalke des Missopetra, welche petrographisch vollstandig mit den Kandili-Kalken iibereinstimmen, 
zeigen ebenso wic die Kalkscholle im Thalc von Limni sud8stliche Fallrichtung, liegen also an der Basis der 
Serpentine. Da aber dicse an ihrem Stidrandc von den Kalkcn dcs Kandili iiberiagert werden, so mlissen wir 
den ganzen Serpentincomplex der Wcstkiiste als eine den oberen Kreidckalkon Euboea's concordant ein- 
geschichtetc Lagermasse deuten. 

2. Von Limni iiber Rhoviaes und das Galtzades-Gebirge nach Aedipsos. 

Die kleinc Hafenstadt Limni bcsitzt eine geologisch intorcssante Position an der Grenze des alteren Kalk- 
und Serpcntingebirges, das wir im Anschluss an die vorhergchende Route bcsprochen haben und jtlngerer 
Tcrtiaerbildungen, welche hier in einer liberraschendcn Miichtigkeit cntwickclt sind und mit ihrer steilen Kiisten- 
abdachung ebenso wie die alteren Gebirgswalle im Stiden den Einblick in das Innere von Nord-Euboea ver- 
schliessen. Wer bei Limni an die Ktiste tritt, ahnt daher kaum die Ausdehnung, welche diese Ablagcrungen, 
die hier nur eine steil begrenzte Bucht auszufiillcn scheinen, landemwarts erreichen, wo sie als eine zusam- 
menhiingendc Decke alles altere Gebirge vcrliiillend, bis an die naturliohen Grenzen unscres Eilandes im 
Nordcn und Osten f'ortsetzen. 

Das unterste Glied der tertiaren Scliichtreihe ist westlich von Limni hart an dem Strande cntblosst. Uber 
den nur wenige Fuss breiten Kiistensaum crheben sich senkrechtc Wande, welche aus einem groben Conglo- 
mcrat von Kalk — vorvviegend aber Serpentingerollen, mit langgezogenen linscnformigen Kinschaltungen von 
feincreni saudigen Material, bestehen. Der Lagerung dieser sandigcn Zwischenstraten parallel sondern sich 
die Conglomerate in meterdickc Iiiinke, welche mit schwacher Neigung nach NNO. verfliichen. An den gerun- 
dcten Gchangen, welche sich an die Absturze langs der Ktiste anschliesscn, beobachtet man in lcbhaftem 
WcchscI mitdenConglomeraten sandig mcrgeligeSchiebten ohneEossilien, und in einer Hohe von30 — 40Metern 
wird dor ganze Complex von den Siisswasserkalken uberlagert, welche unmittelbar Uber Limni in einem steil 
abgebroclicnen Hchichtkopf mit nordostlieh cinfallendcn Banken anstchen. >Sie eroffnen eine zweite viel miich- 
tigere Schichtgruppe, welche sich aus diekbankigen, sehr homogencn oft kieseligen Kalken, dunnplattigen 
Kalkschiefern und weissen tuffigen Mcrgeln zusammensetzt, dcnselbon Ablagcrungen, die im Beckon von Kumi 
iiber dem lignitftihrendcn Horizont auftretcn, und dort durch ihren auffallenden petrographischen Habitus und 
durcli ihre fossilen Einschliissc zuerst die Aufmerksamkcit der Beobachtcr auf sich gezogen haben. 

Die Uberlagerung der Conglomeratschichten durch die reinercn kalkigen kScdimcnte ist in den Auf- 
schltissen bei Limni dcutlich sichtbar. Dicselbc stratigraphische Htelluug nehmen aber auch jene Conglomerate 
ein, welche in einer Hbhe von mehr als 300 Metern liber dem Mccrc an den Gchangen des Mtc. Missopetra auf- 
tauchen und von hier langs des ganzen Wegcs nach Limni hinab das grosse Depot der Stisswasserkalke flan- 
kiren. Der auffallcnde Niveauunterschied zwischen den Aufschlussen an der Klisto und jenen am Fusse des 
Mte. Missopetra findet in denLagerungsverhaltnissen Erklarung, welche man in dem langen vomXeronoros nach 
dem Cap Janitsi, westlich von Limni, herabziehenden Flussthalc beobachtet. Die gut geschichtctcn, plattigen 
Kalke mit ihren mergeligen Zwischcnlagen fallen mit grosser Eegelmassigkeit nach NO. ein, bald flacher 
liegend, bald steiler bis zu 30° aufgestaut, werden aber von zahlreichen in NW. streichenden Verwerfnngen 
durchsetzt, an wclchen sich der ganze Schichtcomplex allmiilig zur Ktiste abstuft. Wir haben hier offenbar 
die eine Hiilfte eines Beckons vor uns, den Gegcnfliigcl des Tcrtiargebietes von Talaudi auf dem Festlande, 
(lessen Relief durch secundare Storungen der einfachstcn Art, Absitzungen gegen die Mitte der urspriinglichen 
Ablageruiigsmulde umgestaltet wurde. Nur in diesem erweiterten Sinne konnen wir von einem Tertiarbecken 
von Limni sprechen. Ahnliche Stornngcn des Schichtenbaues bei nahezu horizontaler Lagerung hat Herr Th. 
Fuchs1 in den Tertiarablagorungen von Livonates bei Talandi nachgewiesen, wo sich in melircren flachen, 
gegen die Kliste absinkenden Terrassen dreimal diesclbe Schichtfolge wiederliolt. Die jiingercn Conglomerate, 
Sandsteine und Oolithc, welche dort die kalkig mergeligen Ablagerungen bedecken, sind bei Limni nicht ent- 

KStudien iiber die jiingeren Tertiarbildimgen Griochenlands. Deukschr. d. kais. Akad. d. Wissensch. Wicn 1877, p. 3fi. 
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wickelt, correspondircnde Conglomeratbildungen greifen aber bei Geronda und Mandianika tiber den nord- 
lichen Beckenrand hcriiber. Spratt1 hat in ciner seiner bekannten Studien tiber die lacustren Tertiardepots 
der Levante die untere Conglomeratstufe von Limni mit den in ihrer Ausbildung verwandten Ablagerungen an 
der oberen Grenze des Tertiars von Talandi parallelisirt. Ich konnte wedcr flir diese Auffassung, noch flir die 
Angabe, dass an der Bildung der Conglomerate von Limni SUsswasserkalke ebensowohl wie iiltere mesozoische 
Gesteine Antheil nehmen, eine Bestatigung finden. 

Der Weg von Limni nach Rhoviaes bewegt sich anfangs in den Conglomeratschichten, und erst 4-^Kilo- 
meter nordwestlich von Limni treten SUsswasserkalke in grossen, nach NNO. geneigten Platten an die 
Ktiste. Weiter nach NW. liegt dem flachen, stark denudirten Tertiargebiet ein breiter Streifen alluvialer Bil- 
dungen vor, auf welchen das alte, durch Erdbeben zerstorto Orobiae stand, dessen Name und Andenken heute 
in dem kleinen Fischerdorfe Rhoviaes fortlebt. An der Miindung des G eranioRheuma, das aus dem ausgedehnten 
Tertiarland im Norden eine bunte Reihe von Gesteinen, vorwaltend altere Tertiargeschiebe, an den Strand 
hinaustriigt, crreicht man den Fuss eines hoheren Gebirgswalles, des Mte. Galtzades, der mit steiler, grossten- 
theils unzugangliehcr Abdachung von hier bis zu den Thermen von Aedipsos die Kiiste bildet. 1m Norden wird 
er von der Tertiarniederung des Xeropotamo begrenzt, nach Nordwest verliiuft er in ein flaches Hiigelland, 
das liber Hagios und Varvara bis an den Canal von Orci fortsetzt. In gewissen allgemeinen orographischen 
Verliiiltnissen, der Richtung der Kammlinie, dem jahen Absturz gegen die Kiiste und der ansehnlichen und 
raschen Erhcbung iiber das nordlich vorliegende flacho Tertiargebiet, zeigt diese Kette manche Analogien mit 
dem Kandili-Gebirge; aber die breite Anlage des Hauptriickens, die Bildung gcrundeter, kuppenl'ormiger Vor- 
berge und die dichte Waldbedeckung verrathen schon von feme eine andcre geologische Zusammensetzung. 

Vorwiegend sind es Schief'er, Sandsteine und grbbere klastische Bildungen der mannigfaltigsten Art, 
welche an dem Aui'bau dieses Gebirgsabsclmittes Antheil haben. Auf dem vielgewundenen Saumpfad, der 
nordlich von der Miindung des Geranio Rheuma zum Hauptkamm emporfiihrt, durchschneidet man eine ein- 
formige Schichtfolge von feinkornigen, zerreiblichen Sandsteinen, harten Quarziten und feinsplittrigen Brec- 
cien, in welche sich hie und da dlinne Lagen von glimmerigthonigen Schiefern einschalten. 

Die einzelnen Glieder dieserReihe, welclie in ihrer petrographischen Ausbildung vielfach an dieGesteins- 
typen cocaner Sandsteingeltiete crinnern, wechseln rasch und unregelmassig mit einander ab; eine grossere 
Miiclitigkoit erreichon nur die macignoahnlichen Sandsteine, welche in der zweiten llalfte des Anstieges fast 
allein herrschen, nach oben aber ein grobercs Korn und damit Conglomcratstructur annehmen. In der Region 
des Ilauptgipfels sind sie in dickc polygonal zerkliiftetc Biinke geschichtet. Der gauze Complex fallt nach NNO. 
ein und wird langs der Kiiste durch einon im Streichen liegenden Bruchrand begrenzt. Besonders ausgepragt 
erschoint dieser Abbruch an der Miindung einer vom Galtzades-Gipfel ausgehenden Thalfurche, wo an der 
Basis der Schiefer und Sandsteine mit concordanter Lagerung eine Scholle von grauem Kalk zum Vorschein 
kommt, die als steil abgebrochener Schichtkopf zur Kiiste abstttrzt. Aus diesem Aufschluss wird vollstandig 
klar, dass wir hier nicht ein durch Erosion erzeugtes Sf,eilgeh;inge, sondern einen wirklichen Langsbrucb vor 
uns haben, der die im Kandili-Gebirge als Querbruch entwickelte Storungslinie nach Nordwest fortsetzt. 

An der Nordseite des Galtzades finden wir in der hoheren waldigen Region dieselben stratigraphischen 
Elemente wieder, welche die Siuiabdachuug dieses Gebirgsabsclmittes beherrschen. Erst an den tiefer liegen- 
den, grosstentheils entwaldeten Gehangen erhalt die Schichtreihe einen andereu Charakter durch Einschaltung 
von Gesteinstypen, die wir in jungmesozoischen Ablagerungen nicht zu schen gewohnt sind. In der Umgebung 
des Dorfes Galtzades treten im engsten Verbande mit den feinkornigen Sandsteinen und weicheren, gewohnlich 
stark zersetzten Schiefern Pliyllitc auf, welche mit alteren Thonglimmerschiefern petrographisch voUkommen 
iibereinstimmen, und in den schluchtartigen Tlialeinschnitten sildlich von Galtzades an der Grenze gegen die 
Tertiarniederung des Xeropotamo erscheincn im Wechscl mit groben Conglomeraten und Breccien feldspath- 
I'iilirendeGrauwackcn von porpliyrisch-korniger oder Haseriger Structur, welche in manchenVarietaten ganz die 

1  Quart. Joiirn. Vol. XIII,  p. 181—182. 

Denkadirirten der mnthcm.-naturw. 01.  XL. Bd.  Abliaudluug vonNichtmitgliedern. 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



162 Friedrich  Teller. 

Charakteristik echterGneisse tragcn. Die genanntcn Thonglimmerschiefer, die wir inVerbindung mit Macigno's 

in derselben Ausbildung im Schiefergebictc des Delphi oberhalb Gymno beobachtet haben, bildon so gering- 
machtige Lagen zwischen den glimmerig-thonigen Schicfersedimenten, dass man sie sehr wohl als locale Ab- 

andoning dieser letzteren auffassen kann. Eine grossere Machtigkeit besitzen die in dicke, klliftige Banke 

gcschichteten Grauwackengestcine, die in einem Thaleinschnitte, den man auf dem Wege von Galtzades nach 

Simnia passirt, in einer Reihe verschiedener Varietaten aufgeschlossen sind. Ihre wicbtigstcn Bestandtbeile 
sind Feldspath, Quarz, Hornblende und ein grtines chloritisches Mineral, das den sehr zuriicktretendcn Glimmer 

theilweise zu ersetzen schcint. Haufig treten aus dem Gemenge einzclnc grossere Feldspath- und Hornblende- 
Individuen hervor und geben dem Gestein ein porphyrisches Aussehen, in anderen Fallen, wo der cbloritische 

Bcstandtheil Uberwiegt und die Quarz- und Feldspathkorner in welligen Lagen umhiillt, erinnert das Gestein 

an gewisse Knoten- und Talkgneisse. Nebcn dieseu Abiinderungcn, welclic sich viellcicht im Handstiick mit 

einem alteren Gesteinstypus vergleichen lassen, liegcn in der niichsten Bank deutlich klastische Aggregate 
derselbcn Mineralien, theils breccicn- theils conglomeratartige Bildungen. Uberhaupt wechseln Structur- und 

Mengungsvcrhaltnisse schon im Bereiclie weniger Schichtbanke so rascli und in so auffallendcr Wcise, dass 

sich kaum bestimmtc Varietaten fixiren lassen, und dieser Umstand genligt allein schon, urn uns zu beweisen, 

dass wir es hier nicht mit krystallinischen Massengesteinen, sondern mit klastischen Froducten zu thun haben, 

welchc ihr Material dem Detritus altcrer Silicatgesteinc entnommen haben. 
In dem ganzen siidlich vom Haupfkanim des Galtzades gelcgcnen Gebirgsabschnitt scbcinen diese gran- 

wackcnartigen Gesteinc zu fchlen. Jenseits dieser Linie vcrbrciten sie sich iiber die Gehange boi Galtzades 

und Aedipsos und das rlachliugelige Terrain von Varvara-Hagios bis an die Kuste. Audi hier wechseln sie 

vielfach mit denselben Schiefern, Sandsteinen und Breccicn, welchc an anderen Orten an der Basis derKreide- 
kalkc auftreten. Obwohl iiber die Zusammengehorigkeit beider Bildungen zu einem Schichtcomplex kaum ein 

Zwcifel entstehen kann, schien es doch aus Griinden, die sjiater erortert wcrden sollen, gebotcn, das Ver- 

breitungs gebict der grauwackenartigen Gesteine auf der Karte besonders zur Darstcllung zu bringen. 

Uber das Vcrhaltniss der kSchiefer und Sandsteinc des Galtzades zu den Kalken, welclie jenseits der Bucbt 
von Aedipsos den ktihn aufstrebenden Lithada zusammensetzen, belehrte mich eine Excursion nach Gialtra.] 

Eine sclimale Laiidbrilcke verbindet das Vorgebirge mit dem Korper der Insel. Sie bildet einen flaehen,niederen 
Riicken, desscn ostlicher Abschnitt aus sandigen Schiefern und feldspatlifiihrendcn Breccicn besteht, welchc 

nach SSW. cinfallen. Dort, wo sie nahcr an die Kiiste licrantrctcn, werdcn sie concordant von graucm, dichtem 

Kalk uberlagert, welchcr von hier ab den Nordand der Bucht bildet und ohnc Unterbrechnng zu den Steil- 

geliangen des Lithada emporsteigt. Dicsclbe Scliiclitstcllung: WNW.-Streichen bci siidlicbem Linfallen, bcob- 

achtet man in dem hoheren Kalkgebirge nordwcstlich von Gialtra. Die Scliicfcr des Galtzades liegcn also an 

der Basis der Kalke des Lithada, die ich auf Grund allgemeinercr Analogicn als die Aquivalcnte der oberen 

Kreidekalkc Mittel-Euboea's betrachte. In dem Uber Gialtra liegenden Gebirgsabschnitt licrrschcn dieselben 

lichtgrauen, splittrigen Kalke mit Einschaltungen schwarzer bituminoser, diinngcscliicbteterVarietaten, wic im 

Kandili-und Del|)higebietc. Sic filhren auch hier Fossilreste, doch gelang es mir nicht, palaontologisch verwerth- 

bares Material zu sammeln. Nach Fiedler ist das ganze Vorgebirge bis zum Cap Lithada ein einfOrmiger 

KaJkstock, nur in der engen Schlucht, ostlich von Palacochori zeigt sich cine unbcdcutcndc Einlagerung von 

durch Eisenoxyd roth gefarbtcn, thonigen, dickscfiiefrigen Gestcincn, viellcicht nur cines jener llmwaudlungs- 

producte, wic sie sich auf wasserfiihrenden Kliiften auch in anderen Kalklerrains so haufig bilden. 

Das Dorf Gialtra liegt in tertiaren Schichten, einer Folge von Conglomeration, groben Sandsteinen, Sanden 

und Mergeln, welche an dem Ostabhaug des Lithada bis zu einer H8he von 120 bis 140 Metern emporsteigen. 

Der Aufschluss an der Capelle des IlagiosTaxiarchos oberhalb Gialtra, wo lose Sande mit wcissen Kalkmer- 

1 Diese auf alteren Karten iibliche Schreibweise entspricht dem Sprachgebrauohe der einheimisohen BevOlkerang bessor, 
ala die aufgoloste Form: Hygia-Loiitra. Ob sieh dieser Name nur auf die Thermen der gegeniiber liegenden Kiiste bezieht, 
oder vielleicht auf iiltere, heute versiegte Heilqnellen an dem Vorgebirge selbst, vermochte ich nicht zu entschoideri. 
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Der geologische Bau der Insel Euboea. 163 

gcln wechseln, bezeichnet die oberste Grenze dieser Ablagerungen. Vielleicht sind aucb die losen Gerbllmassen 
an den cntwaldeten Gehangen ttber Aedipsos, die auf der Karte nicht ausgeschieden wurden, tertiaren Alters. 
Bei der ansehnlichen Machtigkeit, in welcher diese Bildungen bci Gialtra entwickelt sind, muss es auffallen, 

dass auf dem platcaulbrmig abgeflachtcn Kalkriicken nbrdlich der Bucbt von Aedipsos gleicbaltrige Ablagerun- 

gen fehlon. Er tragt nur in einzclncii seichten Muldcn Anhaiifungen von Terra rossa. Die Verbindungsbriicke 

zwischen Lithada und Galtzades bat also offenbar zur jiingeren Tertifirzeit, wo ausgedelmte Binnenseen ringsum 
in's Festland cindrangcn und die boheren Gebirgsziige inselfbrmig isolirten, ungestort fortbestanden. 

Das bekanntestc geologische Phanomen Nord-Euboca's, welches alio auf unser Gebiet Bezug nehmenden 

Sohriften3 mehr oder wenigcr ausfiihrlich besprechen, bilden die Tbermen von Aedipsos. Sic entspringen 

3 Kilometer slidlich von dem genannten Orte hart an der Kiiste aus einem flach gewolbten Sinterbau, der nacb 

Art eines Schuttkegels an das altere Gebirge angelehnt, sich zu einer Hohe von etwa 30—40 Meter Uber den 
Meeresspiegel erhebt. Das Material, aus dem sieb dieser Tuffhllgel aufbaut, ist ein lockerer Aragonitsinter 

von radialfaseriger oder blumigstrahliger Textur, der in den tieferen Lagen, den alteren Quellabsatzeu, 
wabrscbeiniich in Folge spaterer Umbildungsprocesse, ein dichteres GefUge und die bekannte gebanderte 
Farbenzcichnung annimmt. Er bildet ein System von flach convexen, nach der Kiiste zu geneigten Scbalen, die 

sicb in Folge der bestandig wecbselnden Ausgangspunkto filr die Sinterbildung in der mannigfaltigsten Weise 

durchkreuzen and ubcrwblben, und dadureli ein eomplicirtes Facbwerk von unregelmassigen Karnmern und 

Hoblen erzeugen, in denen heute das Tbermalwasser oirculirl Nacb Massgabe des hydrostatischen Druckc^s 
und des Widerstandes, den die Sinterdecken der auflosenden Wirkung des Thermalwassers entgegensetzen, 

tritt dieses bald hier, bald dort als Quelle an die Obernaclie. Der Hauptquellgang, den wir in irgend einer tief- 

gcbenden Verwerfungskluft am Fusse des steil abgebrochenen Gcbirges zu suchen haben, wird durcb diesen 

Sinterbau vollstaudig verdeckt. 

Die bedeutende Machtigkeit der Sinterabsatze und ihre ansehnliche Erbebung Uber den Meeresspiegel 

lassen darauf scliliessen, dass die Tbermen vormals unter einem starken Druck empordraugen, so dass an der 

oberenGrenze derTufl'bildungen noch ausgiebigeQuellausflUsse bestanden haben. Es ist dabei nicht nothwendig, 

an eine excessive Steigerung der heute vorlicgenden l'hanomene zu denken, wie altere Beobachter anzu- 
nebmen geneigt sind, in der Kegel werden sogar rubige, aber andanernde Ausilusse, macbtigere Sinterdecken 

bilden, als stiirmisolie Wasscreruptionen, welcbe immer wieder theilweise wenigstens das zerstoren, was sic auf- 

gcbaut baben. Dass ein grosserTheil dieser Tuffbildungen verhaltnissmassig jungen Datums ist7 und der ganze 

Schalenbau noch in his.toriscb.er Zeit bedeutend an Hohe und Umfang gewonnen hat, unterliegt nacb einer Er- 

scbeinung, auf wclche schon frilhere Kcisende* aufmerksam gemacht haben, keinem Zweifel. In der Mitte des 

Abhanges ungefahr linden sich namlich die Keste eines alteren Banes, welcher heute so vollstaudig von Tuff 

bildungen iiberwuchert ist, dass wir kaum mehr die iiusseren Umrisse zu erkennen vermogen. Durch einen 

bohlenartigcn Eingang gelangt man in zwei iiberwolbte Gemacher, deren wohlerhaltene Wande die Ausklcidung 

einer natUrlichen Grottc im Kalktuff zu bilden scheinen. An wenigen Stellen drang das Tbermalwasser auch 

in den inneren Raum ein und setzte Sinterkrusten ab. Da nun das Alter dieses Baues, welcher nacb Ulrichs 

und Bursian byzantinischer oder   spatrbmischer Zeit angebbrt,   sicb anniihernd  genau bestimmen lasst,   so 

1 Uber die Thcrmen von Aedipsos linden wir Nachricbten in: 
G.Fiedler, Reisen etc. (im 1. Bande). 
Do Cigalia, Zerlegung der Mineralwiissor in Orieehonland; im Giorn. Toscano di scienze mediche, fisiche e natu- 

rale. Pisa 1843. (Die Analysen stammen zum grossten Theilc von Prof. Land ere r in Athen.) 
Harless, Uber Heilquellen Griechenlands und des Orients. 
Kussogor im 4. Bande seiner Eingangs oitirten Reisen, p. 89—91. 
Landerer, Uber die Heilwirkung der Quellen von Kythros, Hypate und Aedipsos. Athen 1850 (griechiseh). 
Lindermayer, Naturhist. Sklzze der Insel Euboa. L. 0. p. 419—429. 
All egg, Die Baderstadt Aedipsos auf Euboa, in der Zeitselirift „Das Ausland", Jalirgang 1874. 

2 II. N. Ulrichs, Beltrflge zur Topographic von Euboea.  Ileraiisgeg. von Henzen.  Rhein. Mus. N. F. 1847, Bd. V, 
p. 481—515. 

C. Bursian, Beriohte der hist.-phil. CI. d. kbnigl. siichs. Gcsellsch. d. Wissenscli. 1859, p. 109—152. 
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164 Friedrich Teller. 

konnte man fur diesen speciellen Fall ziffernmassig feststellen, wie viel die Therme in einem gegebenen Zeit- 

raum an festem Matcriale abzusctzen vermag. Selbstverstandlich kommt einer solchen Bcrecbnung keine all- 
gemeine Bedeutung zu. 

Der starkste Quellausfluss liegt gegenwiirtig nnmittelber an dev Kiiste, wo der ganze Sinterbau plotzlicli 

mit einem 6 — 8 Meter hohen Abbrucb cndet. Aus zwei nahe an einander liegenden kreisformigen Offuungen, 

von denen die grOssere etwa 0-2m im Durchmesser halt, stlirzt unter starkem Drnoke, der jedoch durcb den 

unregelmassigen Verlauf des Ausmtindungscanals abgeschwacht wird, ein dampfender Strom von Thermal- 

wasser hervor und ergiesst sich direct ins Meer. Der Ausfluss crfolgt obne auffallende Intermittenzen, 

zeigt aber wohl scbwache Pulsationen, welcbe sich in der variablen Spannung des Bogcns, unter dem der 

Strahl hervorschiesst, zu erkennen geben. In dem oberen, zugiinglichen Theil des Schlotcs bcstiinmte ich die 
Temperatur auf 76° Cels. 

Die librigen Ausfliisse verthcilen sich ganz unregclmiissig liber die Oberrliiclie des Tuffhttgels. Hire 

Zahl ist bedeutend, aber auch nicht annahernd bestimmbar, da neben cinzelnen individualisirten Qucllen 

liberall aus KlUften und Spalten des Sinters Thermalwasser hervortritt, das sich hie und da in kleine Becken 
sammelt, oder mit anderen Wasseradern vereinigt und in einer Erosionsfurche zuni Meere abflicsst. In dem 

Maasse, als wir uns von dem Hauptausfiusse entfernen und den Hligel ansteigen, vermindcrt sich dor Druck, 

unter welchem die Quellen hervorbrocb.cn, und nur auf der unteren Stufe des Tuffbaues ist er noch so gross, 

dass sich hie und da ein Ausfluss mit einem Sinterkratcr urngibt, oder eincn kleinen Kegel anfbaut, der 

sich so lange erhiiht, als das Wasscr im Stande ist, bis zur Spitze aufzusteigcn und Obcr die Soheitelwdlbung 

alizuniessen. Dann verengt er seine Miindung allmalig, um die Steighohe zu vcrgrtissern und schliesst sie 
endlich vollstiindig ab. Ein ringsum frcier, vollkommen regclmiissig gcstaltetcr Tuffbau dieser Art, der zusam- 

nien mit einem iilteren, breitcrcn Sinterkcgel, der seine Unterlage bildet, etwa 8 Meter Holic erreicht, liegt 

nahe an der Kiiste im Osten der grossen Therme. Er befindct sich in den letzten Stadicn seiner Entwicklung. 

Die holier gelegenen Thermen fliessen ruhig nach Art mcteorischcr Quellen ab. Nur im Nordwcstcn von dem 

grossen Wasserdurchbruch an der Kiiste treten in bedeutendcr Hiihe iiber dem Meere unter dem Eintlnsse 

einer starken Kohlensiiure-Exlialation lobhaftere Bewegungserschcinungen in dem Thermalwasser auf. Unter 

der machtigen Tuffdecke, welche von zahlreicheii rundliehen, nur wenige Zoll im Durchmesser haltenden 

Offuungen durchbrochen ist, wird das Wasser durch aul'srcigende Gasblasen bestiindig in heftiger Wallung 

erhalten, und verhiilt sich genau so, wie eine durch liberliitzten Dampf bcwegte Therme, obwohl die Tempe- 

ratur des Wassers hier nur 42° Cels. betragt. Die Erscheinung ist jedoch nur auf eincn kleinen Baum 

beschrankt. 
Die Temperatur dieser Quellen schwankt innerhalb weiter Grenzcn. Flir die grosse Therme an der Kiiste, 

der heissesten des ganzon Bezirkes, ergab eine wiederholtc sorgfaltige Messung 7(j° C. I);igcgeu fand ich 

an dem obersten Ausfluss nur 52° C. und an zwei um wenige Meter tiefer liegenden Quellen in dem einen 

Falle 68° C, in dem anderen 48° C.   Ebenso verschieden lauten die Angaben in der friiheren Literatur. 

Zur Erlautcrung der chemischen Constitution der Thermen von Acdipsos fiihrc ich cine Analyse an, die 

wir Prof. Landcrer in Athen verdanken. Ich entnehme sie der oben cilirten Arbeit Lindermay er's, da 

mir die Abhandlung von De Cigalia (siehe die Cit. p. 35), in welcher Landcrer seine analytischcn 

Untersu'chungen Uber griechische Mineralwasser veroifcntlicht hat, nicht zuganglich war. Es geht aus dieser 

Analyse hervor, dass die Thermen von Aedipsos in die Kategorie jener Kochsalzwasser gehoren, die bei einem 

verhaltnissmassig geringen Percentsatz fur Chlornatriiim durch eincn bedeutenden Gehalt an Brom und Jod 

ausgezeichnet sind. In den Gewichtszahlen fiir die Jod- und Bromverbindungcn, und jenen des Chlors mit 

Calcium und Magnesium zeigen sie cine so bemerkenswerthe Ubcrcinstimmuiig mit den kaltcn Soolquellcn von 

Hall in Oberosterreich, dass ich mir nicht versagen kann, eine Analyse dieser letztercn zum Vergleichc' bei- 

zusctzen, obwohl im Ubrigen wenig Analogien zwischen den bciden Ileilquellen bestchen: 

1 Bcide Analyson  beziehen sich auf 16 Unzon Wassor. 
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Chlornatrium  
Chlorkalium  
Chloramonium   .   .   .   .   . 
Chlorcalcium  
Chlormagnesium    .   .   .   . 
Jodnatrium  
Jodmagnesium  
Brommagneaium . . . . 
Fhosphorsaure Kalkerde . 
Kolilensaurer Kalk . . . 
KoWensaures Natron . . 
Kohlensaure Magnesia . . 
Kohlensaures Eisenoxydul 
Schwefelsaure Magnesia . 
Schwefelsaurer Kalk .   .   . 
Kieselsaure  
Freie Kohlensaure  
Schwefelwasserstoff .   .   . 
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4-200 
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5 • 700 
3-000 
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1% 

Es ist mir tiberhaupt kcine Heilqucllc bekannt, welclie bei einer so holien Temperatur (im Maximum 76° C.) 

ein BO giinstiges Gewichtsvcrhaltniss der Jod- und Bromverbindungen zum Chlornatrium zeigt. Nur wenige 

Jodquellen sind Thermen, oder nicht zugleich concentrirte »Soolen. Nach den heute bestehenden Erfahrungs- 

satzen iibcr die Heilwirkung solchcr Quellen scheint aber gerade diese Combination von physikalisehen und 

chemischen Eigenschaften, wie sic nach den vorstehenden Angabcn die Thermen von Aedipsos charakterisirt, 

fiir therapcutische Zweeke cine iiusserst gliickliche zu soin; mit den Wirkungen des bedeutenden Jodgehaltes, 

welclie bei der rclativ gcringen Kochsalzmenge nicht erst durch weitgehende Verdiiimuugen abgeschwacht 

werden musseii, vereinigen sich bier noch jene der holien Temperatur, die anerkanntermassen die Kesorptions- 

vorgange begiinstigt. Jedeni'alls verdienen die Thermen von Aedipsos, soweit sie auch von den Centren euro- 
paischer Cultur ablicgen mogen, von Seite unserer Balneologen einige Beachtung. 

Uber die Geschichte dcr Thermen von Aedipsos  berichtet Lindermay er a. a. 0. ziemlich ausfiihrlich. 

Die Schilderungen des genannten Autors tiber den ungewohnlich primitiven Zustand, in dem sich alle 

auf die Beniitzung dieser Heilquellcn bcziiglichen Einrichtungen zur Zeit seiner Anwesenheit befanden, gelten 

heute, nach eincm Zcitraum von mehr als 20 Jahren, noch in ihrem vollen Umfange. 

3. Von Aedipsos uber Xerochori und Agriovotani nach Hellinika, 

Das lliigclland zwischen Aedipsos und der Alluvialbucht von Orei bildet mit dem Galtzades-Gebirge oro- 
graphisch und geologisch ein Gauzes. Vorwicgend sind es die grauwackcnabnlichcn Gesteine der Nordflanke 

dieses Gebirgsstock.es, welche mit ihren mannigi'altigcn Mischungs- und Structurabandcrungen das bezeich- 
netc Gebict beherrschen. Dcr Hiihenzug iiber der Strandebene von Aedipsos setzt sich aus feldspathfiihren- 

den Breccien znsammen, in welche, hartc BSnke bildend, Hornblende und chloritf'iihrende Gesteine, die 

schon untcr den Strandgerollcn auffallcn, eingelagert sind. lici Varvara und weiter nach Ost entstehen 

durch Aufnahme breitwelliger Flascrn eines griinliehcn Glimmers, die an anderer Stelle geschilderten gneiss- 

artigen Varietiitcn oder glimmerschieferartige Gesteine. Wer die Verhaltuisse im Galtzades nicht kennt und 
nur nach dem petrographischen Charakter der hier auftretenden Gesteine urtheilt, wird hier unbedenklich 

eine Insel alteren krystallinischen Gebirges ausscheiden. In diesem Sinne ist auch die Bemerkung Fiedler's: 

„Das Vorgebifge wcstlich von Xerochori besteht aus Glimmerschiefer, der sehr viel Quarzlager enthalt" voll- 

kommen richtig. Wenn wir aber den allgcmeinen geologischeu Verhaltnissen, wie sie im Vorstehenden geschil- 

dert wurden, Kechnung tragen, so mlissen wir den ganzen Complex dieser sogenannten Glimmerschiefer und 

Gneisse in den Bereich der verhaltnissmiissig jiingeren Sedimentbildungen an der Basis der Kreidekalke ein- 

beziehen. Uber die Lagcrungsverhiiltnisse lassen sich in diesem mit Schutt oder dichtem Buschwerk bedeckten 
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166 Friedrieh  Teller. 

Gebiete nur schwcr Beobacbtungen sammeln. Die Streichungsrichtung ist constant WNW., wahrcnd die Fall- 

richtung in den durch kttrze Langsthiiler getrenntcn parallelcn llOhenrueken wiederholt wcchselt und auf eine 

flacbe Auffaltung der ganzen Scbichtreihe scbliessen liisst. 

Als letzter Auslaufer der Tertiarbildnngen, welcbc bei H. Theodores und II. Joannis der Nordabdachung 

des Galtzades-Gebirges vorliegen, scliiebt sich gegen Orei ein breitcr, bciderseits dachformig abl'allender 

Riicken vor, der an seinem Nordcnde das gleicbnamige Castell tragt. Der ibn verqucrende Einschnitt der 

neuen nacb Xerochori ffibrenden Strasse entbliisst Conglomerate, braune und gelbe Sande und weisse sandigo 

Mergel. Jenseits dieses Rbckens beginnt das breitc Aluvialgcbiet des Xeropotamo, der bedeutendsten Fluss- 

linie ini ndrdliehsten Abschnitt derlnsel, der abcr sammt seinen zablreicben Zufltissen im Sornmcr trocken 

liegt. Sein vorwiegend mit weissen Kalkgcschicben bedocktes Bett liebt sicb vom Galtzades aus gesehen, als 
ein lichtcs, vielfacb gewundenes Band sebr scbon aus der dunkel bewaldetcn Tertiarlandschaft heraus. Auf 

der linken Thalseite steigen diese Alluvien liber H. Georgios und Kamaria sebr langsam gegen die tertiare 

Vorlage des Graltzades auf, das recbte Ufer dagegen wird durch eine fortlaufende Reihe von steilen Auf- 

schlussen begrenzt, die zu immer grosseren Hohcn ansteigend bis nach Vutas und Messionda verfolgt werden 

kiinnen. Sie bestehen aus einem Wechsel von gelblichgrauen, glimmcrreichen Sanden rait cingestreuten 

grosseren Geschieben und feinerem, schlammigern Material, das diinne Biinke von graubraunen Kalkmergeln 

mit Pflanzenresten und Landschnecken umscldiesst. Der feinere Detritua schneidct immer an scharfen Grenz- 

linien gegen die grobeu Sand- und Geschicbclagcu ab, wie dies vor allem fluviatile Ablagcrungen charakte- 

risirt. Diese Hildungen repriisentiren das jiingste Glied der tertiaren Scbichtreihe Nord-Eubocas. 

Der Weg von Xerochori nach Agriovotani verlauft der Nordkiiste parallel in einem durch reiche Vegeta- 
tion ausgezeichneten aber schlecbt anfgeschlossenen Terrain. In seiner Obcrtlachcngcstaltung erinnert dieses 

Gebict lcbliaft an das flachwelligc, durch dieWirkungen der Denudation nivcllirte Scdiiefciterrain vonVarvara. 

In der That seheint bier auch die Decke jtingercr I5ildungon an manchen Steilen so wenig niiichtig zu sein, dass 

der orographische Cbarakter der Landschaft noch durch die altere Gebirgsunterlage bestiramt wird. Dort, wo 

man nach dem Aufsticg liber den rechten Uferrand des Xeropotamo den ersten Ilohenrlicken kreuzt, stehen 

wirklich die Grauwackengesteine und Schiefer vonVarvara an, und ich zweifle nicht, dass man bei genauerer 

Begehung des gegen Osten ansteigenden Waldgebictes eine Reihe iihnlicber Aufbrliche nachzuweisen im 

Stande sein wiirdc. Die jiingeren Ablagcrungen, welche man auf dem Wege iiber Asmini, Kurbatsi und Kastri 

nach Agriovotani passirt, bestehen aus loekercn, tuffigen Kalken und weissen sandigen Mergeln, welche von 

Conglomeraten und zu oberst von losen Schuttmassen iibcrlagert werden. 

Die letzteren, die grosstentheils erst in jilngcrcr Zeit aus der Zcrstiirung der barter) Conglomeratdccke 
hervorgegangen sein mogen, ftihren neben anderem gerollten und gescbobenen Material nicht selten Rudisten- 

kalke, so bei Asmini und Kastri, wo der Bodcn ringsum mit grossen und kleinen Rollstiicken von Kalk liber- 

siiet ist. Sic bedecken weitaus den grossten Theil der Terrainobernache und schwellen aucb hie und da zu 

bedcutender vcrticaler Miicbtigkcit an. 

In derUmgebung von Agriovotani scbalten sich zwischen die weissen Mergel und den oberen Conglomerat- 

borizont gelblich- bis griinlichgraue Sande ein, welche auf dem Wege nach Hellinika durch zahe, dickbankige 

Sandsteinc von derselbcn Farbung vcrtreten werden. Solche Sandsteine mit scbarfcckigein, mittelgrossera 

Korn, manchmal in eine Art Breccie ubergchend, kommen in Hellinika neben Rudistenkalken als Bausteine in 

Verwendung. 

Jenseits einer kleinen Thalfurcbe, unmittclbar stidlich von Hellinika, erhebt sich ein schmaler, klippiger 

Felskamm, der Mte. Psara, an den sich ostlich ein breiter, abgcflachter Riicken aulchnt, der mit dcm(!apMavro 

ins Meer vorspringt. Diese ringsum freie, inselformige Gebirgsgruppe besteht aus einem briiunlicbgraucn, oft 

breccienartig ausgebildetcn Kalkstcin, der mit dunklen, homogenen, plattigen Kalken wccbselt. Die grauen 

Kalke fiibrcn Rudisten, untcr denen ich eine breite sechslappige Radiolitenform hervorbebe und sind also 

wohl dem oberen Kalkhorizont Nord-Euboea's parallel zu steilen. Genau in Slid von Hellinika stiisst man mitten 

in diescn Kalken auf cinen Lagergang von grlinen und rotbbraunen, zcrsetzten, thonigen Gcsteinen, wie sie 
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Der geologische Ban der Insel Euboea. 167 

haufig an der Grenze von Serpentin und Kalk auftrctcn. Nordlieh vom Mte.Psara crheben sich aus der Strand- 

ebene, die den kleinen Hafen von Hellinika umgibt, nocli zwei isolirte Klippen von Kreidekalk und aus dem- 

selben Material scheint auch der felsige Kiistenvorsprung am Nordrando dieser Bucht und die kleine Insel des 
H. Nikolaos zu bestclien. 

4. Von Hellinika iiber den H. Constantinos und Kerasia nach H. Anna und iiber den Xeron-Oros nach 

Kokkinomilia. 

Wir umgehen den Mtc. Psara und gelangen bald auf einen hoheren Riicken, der einen freien Ausblick 

iiber die nahe Kiiste und das Meer bietet. Pingsum bilden lose Schutt- und Gerollmassen, in denen bald 

Serpentin-, bald KalkgerSlle vorwiegen, den Boden. In tiefer einsclmeidenden Terrainfurchen erselieincn 

darunter graugrune Sande und Sandsteine, wie wir sie zwischen Agriovotani und Hellinika gefunden 

habcn, und daruntcr an oinzelnen Stellcn weisse Mergcl und lockere Kalke. Nur an einem Punkte, etwa auf 

lialbcni Wege zwischen Hellinika und dem H. Constantinos, geht der Aui'schluss bis auf das altere Gebirge 
hinab. Er entblosst einc kleine Kalkschollc, die nordlieh und siidlich von einem an ilirer Basis liegenden 

Serpentin flankirt wird. Mit Ausnahmc des Vorgcbirges ostlich von Papades, das, von unserem Standpunkte 
aus geseben, den Habitus eincs Sohiefcr-Sandstcingebietes triigt, baut sicb ringsum alles aus Tertiar- 

bildnngcn auf, welche im H. Constantinos eine Hohe von ungefalir 2300 Fuss (725'" nach der Karte) crrei- 

chen. Der Gipfcl dieses Bcrges besteht aus feinen, rothlicli grauen, thonigen Sanden mit einzelnen durch- 

ziehenden Schuttstrcifeii, dem Aquivalent jener Ablagerungen, welche an dem rechten Ufer des Xeropotamo 
zwischen Xerochori und Messionda entblosst sind. Sie bilden nicht nur den Hauptriicken des H. Constan- 

tinos, sondern wiederholen sich auch an den Steilgehiingcn der ringsum liegenden Hohenziige, in besonders 

schonen Aufschliisscn mit dcutlieher Horizontalschichtung an der linken Thalseite des Vrysoes Eheuma. 

Auch hier reprasentiren sie das oberste Glied der tertiaren Schichtrcihe. Im Stiden fallt der Querkamm des 
H. Constantinos rasch gegen eine breite Thaleinsenkung ab, in deren Tiefe Serpentine in Verbindung mit 

schonen grobkrystallinischen Amphiboliten cniblosst sind. Ihr Hauptverbrcitnngsgebiet liegt noch auf dem 

Nordgehiingo des Thales. Gegenuber erhebt sich mit sehr steilem Abhang cin entwaldetes Plateau, an 
dessen Nordrand Kerasia liegt. Kiinsflichc Aufbriiche entblossen hier einen gelblich- bis rothlichgrauen Tra- 

vertin , der als Baustein verwendct wird. Er ist bald locker, erdig-poros, bald hart und dicht und mit zahl- 

reichen Resten niederer Pflanzenorganismen crfiillt.  Gorceix ' fand in diesen Kalken Melania Eseheri. 

Zwischen Kerasia und Achladi taucht aus dem Tertiargebiet abermals ein Stuck des Grundgebirges auf, 

das sich aus verscbicdenen tuffartigen Sandsteinen und Griinschicfern mit lagerartigen Massen von Horn- 

blendfcls und Serpentin zusammensetzt. Es umfasst die Hiigel nordiistlich von Straphi. Weiter nach Ost 

liegt in dem Hohenzug zwischen Achladi und H. Anna eine zweite Scholle alteren Gesteins, und zwar bunt 

gefarbtc thonigc Griffelschiefer und graue Kalke, welche mit dem Cap Vasilios an die Ktiste treten. Zwi- 

schen beiden Gebietcn grcifen die Tertiarbildungcn durch. In dem Aui'schluss bei Achladi bestehen sie zu 

untcrst aus grUnlicligraucn gliminerrcichen Mergeln mit Spuren von Blattabdriicken und almlich gefarbten 

losen Sanden, welche von dickbankigen barton Conglomeraten liberlagert werden. Dieselben Conglomerate 

und Sande begleiten den Abstieg nach H. Anna. Hier licgen an ilirer Basis graue, kalkreiche Mergel mit 

Melanicn aus der Gruppe der M. Eseheri, iiber dcneii sich in dem flaohhiigeligen Terrain gegen die Kiiste 

und das Alluvialgebict von Mantudi einerseits und die Vorhohen des Xeron-Oros andererseits eine Schicht- 

gruppc entwickolt, in welcher wir die kalkig-mergclige Abthcilung der Tertiiirbildungen von Limni wieder- 

erkennen. Stcigcn wir von II. Anna nach Palacovrysi und Skcpasti auf, so begegnen wir demselben 
Wechscl von plattigen Siisswasserkalken und wcissen Mergeln, welche in dem grossen Flussthal nordwest- 

licb von Limni aufgeschlossen sind. Mit diesen Ablagerungen stehen sie audi, dem Siidgehange des Xeron- 

Oros entlang, und (lurch die von hier nach Slid abdachenden Thalziige, direct in Verbindung. Hire verticale 

1 Govcoix, Bassins tortiairos do l'Eubee. Bull, do la Hoc. gcol. de France. Ser. Ill, torn. II (1874), p. 400. 
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168 Friedrich Teller. 

Machtigkeit ist einc wahrhaft iiberraschende. An dem Xeron-Oros, welcber das Verbreitungsgebict dieser Bil- 

dungen nach Nord abgrenzt, erschcinen nocb in Hbhen von mehr als 2000 Fuss an dem Rande des alteren 

Kalkgebirges weisse Tcrtiaraufbriiche. 
Die Gebirgsinsel, wclcbe wir im Vorstcbenden als Xeron-Oros bezeichnet haben, setzt sich aus drci 

schroffen, durch ticl'e Tcrrainfurclien getrennten Erhebungen zusammen, deren westlichste init einem eigen- 

thiimlich geformten spitzen Berggipfel ((.)85") alle nordlich vom Kandili und Pyxaria gelegenen Hohen iiber- 

ragt. Die ganzc Gruppe besteht aus lichtem Kreidekalk, der vollstiindig mit jenem des Mte. Missopetr;i, und 

des Kandili Ubereinstimmt. Er Mlt an dem eben erwahnten Felsgipfel in dicken Banken nacb WSW. ein. An 

seiner Basis liegt in der westlichen der beiden nach SO. abdachenden Depressionen, denen der Xeron-Oros 

seine Dreigliedcrung vcrdankt, cine lagerartige Masse von diallagi'uhrendem Scrpentin in Verbindung mit 

dunklen, eisenscliiissigcn, jaspisahnliehen Hornstcinen. 
ImSiiden, wo das Terrain rasch gegen die versumpfte Niederung von Pharakla abfallt, liegen dieser 

Gebirgsgruppe ostlich und westlich von Kurkulus zwei isolirte Kalkschollcn vor, vollstandig ummantelt von 

den Siisswasserkalken und Mergoln der oben gcschilderten Schichtgruppc. Im Norden lehnt sich an den 

Xeron-Oros eine weite plateauartige Hochflachc an, bedeckt mit Sanden und losen Gerollmassen, aus denen 

die Kreidekalke noch einmal in dem Hagios Bias (749'") und einem niedrigeren, weiter westlich gelegenen 

Gipfel auftauchen. In diesen Conglomeraten verlauft der Weg nach Kokkinomilia. 

Der Xeron-Oros liegt somit an der Grenze zweier in ihrcr petrographischen Entwicklung auffallend ver- 

schiedener Tertilirgebiete, eines siidlichen, in welchem limnische, und eines nordlichen, in welchcm rluviatile 

Ablagerungen die Hauptrolle spielen. 

5. Von Kokkinomilia fiber Messionda und Simnia nach Kuluros und iiber Hagianakos und Mandianika 
nach Mantudi. 

Kokkinomilia liegt nahe an der Wasscrsehoido zwischen dem Canal von Euboea und jenem von Trikeri, 

in einem schonen Thalkcssel, der ringsum von tertiiiren Bildungen umrandct wird. Bei den oberstcn Hlitten 

des Dorfes sind unter einer machtigen Decke von Conglomeraten, die sich vorwiegend aus Kalk- und Ser- 

pentingerollen zusammensetzen, in einer Machtigkeit von nur 2 Metern graugrline, glimmerreiclie, sandige 

Mergel entblosst, welche zahlreichc verdrtickte Dicotyledonenblattcr und einzelnc Zweige der durch ihre 

weite Verbreitung in tertiarcn Ablagerungen ausgezeichnetcn Sequoia Langsdorfi Br on gn. sp. cnthalten. 

Darunter liegen graue Rande, welche weitcrhin abermals mit den pflanzcnfuhrenden Mergeln wechscln. 

Von grosscrer Miichtigkeit sind die Auf'schlusse bei Messionda. Das tiefste hier sichtbare Glied bilden 
weisse Mergel und lichte Kalke mit Planorben und Melanopsidcn. Sie treten nur an wenigen Stellen an der 

Thalsohle hervor, und werden hier von gelblichen losen Sanden mit eingestreuten Gerollstreifen iiberlagert, 

die etwa 4" Machtigkeit erreichen und den grossten Theil des Aufschlusscs bilden. Sie umschliessen einzelne 

dunkle, bituminiise Jiander und hie und da eine diinne Lagc von schlechtem Lignit. In diesen Sanden ent- 
wickeln sich festere Biinke von zahen, kalkigen Sandstcinen, die zahlreiche, aber schlecht erhaltene SUss- 

wassergasteropoden aus den Gattungen Lymnaeus, Valvata, Melanopsis und Neritina Miren. Darliber f'olgen 

versteinerungsleere grobe Conglomerate, welche jencn von Kokkinomilia entsprechen und zu oberst die mach- 

tige Schichtreihe von gerollflihrenden Sanden und sandigen Mergeln, welche an dem rechten Steilrande des 

Xcropotamo und aller seiner rechtsseitigcn Zufliissc entblosst sind, und von hier bis zum II. Constantinos 

aufsteigen. 
Dieselbc Schichttolge gilt ftir die Tertiarbildungen, welche der Nordostabdachung des Caltzades-Gebir- 

ges vorlicgcn. In ticferen Wasscrrissen treten audi hier zu unterst lockere, tuffige Kalke und weisse Mergel 

auf, welche von Sanden und geschichteten Conglomeraten iiberlagert werden. Bei Simnia, siidostlich von der 

Villa Kughi, wo diese Conglomerate mit diinnen Straten eines I'cinkornigen Sandstcines wecliseln, bestehen 

sie aus einem buntfarbigen Gemonge der verschiedensten Eelsarten: Dunkclgriiner Serpentine und Amphi- 

bolite, eisenschiissiger llornstciue, duiikclroth und violctt gefiirbter Thonschiefer und graucr Kalke, welche 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



Der geologische Bau der Insel Euboea. 169 

von einer weissen barten Kalkpastc umschlossen werden. Sie geben ein ausgezeichnetes Beispiel fur bunte, 

polygene Conglomerate. Das obcrste Grlied der ostlich vom Xeropotamo entwickeltcn Schichtreihe, die 

Sande von Xerochori und 11. Coiistantinos, fehlen bier; an ihre Stelle tritt eine macbtige Ablagcrung von 
rothcn Thonen vom Charakter der Terra rossa, welche gerollte und gescbobene Fragmente aller Gesteine des 

angrenzenden alteren Gebirges enthalt. Sic bedecken das Gehange des Galtzades im Westen von Siinnia, 

und liegen discordant liber den tcrtiarcn Conglomeraten. 

Der bewaldete Rttcken im Osten von Simula, welcber einen vom Hauptkamme des Galtzades abzwei- 
genden Hohenzug nacb Nordost fortsetzt,  scheint ganz mit tertiiiren Conglomeraten tibermautelt zu sein. 

Nirgends ist anstehendes alteres Gestein siohtbar, dagegen ist der Boden mit einer enormen Masse von Kalk- 

gcrollen ubersaet, welche auoh den Steilabhang nach dem tief eingesenkten Flussbett des Geranio-Rhcuma 
begleiten.   In der Tiefe des Thales liegen an dem rccbten Ufer und in den von dieser Seite einmiindenden 

Wasserrissen macbtige Aufsehllisse in rothen Thonen mit schwach geneigten Gerollbanken, vollkommen iiber- 
einstimmend mit den westlicb von Siinnia liber den Conglomeraten aui'tretenden Ablagerungen.   Sie tragen 

hicr ganz den Charakter einer jiingeren Thalausf ill lung, stcigen aber an dem sanfter geneigten linken Thal- 

gehange zu ansehnlicher llobc empor.  Nocli oberhalb Kuluros bilden sie eine Reihe durch parallele Thal- 

einschnitte getrennter, ilbcr den Abbang vorspringender Hllgel. Uber die Natur der an ilirer Basis liegenden 

Bildungen werden wir sofort belchrt, wenn wir die Hohe des waldigen Kammes erreicbt haben, welcber den 
Thalkessel von Kuluros nach Slid abschlicsst.   Wir stehen bier vor einem mehrere hundert Fuss bohen Ab- 

sturz, der bis zu seinem Fuss hinab aus groben Conglomeraten mit Gcrollen von Kalk, Scrpentin und ver- 

schiedenen Schieferarten  besteht.   Sic bilden meterdieke Banke, welche unter 30° nach NNO. einfallen, 
gcgon Slidwest aber, dem Streicben parallel, in senkrechten Wanden abbrechen.   An ihrer Basis breitet sich 

cine ansehnliche Schuttvorlage aus, auf welcber macbtige Schollen von gescbichtetem Conglomerat aufsitzen, 

die offenbar erst in jtlngerer Zeit an einer der zahlreichen Kluftfiachen, die dem Absturz parallel das Steil- 

gehange dnrchsetzen, sich abgelost baben und in die Tiefe stllrzten.   Erscheinungen dieser Art mogen iibcr- 

haupt an der wilden Zerriittung, welche das gauze Terrain zur Schau triigt, nioht wenig Anthcil baben.   Hat 
man diese dem Absturz vorliegenden Schuttmassen, welche sich bis gegen Hagiannakos erstrecken, passirt, 

so gelangt man in der Nahe des letztgenannten Dorfes in rein weisse oder gelbliohe, dichte Slisswasserkalke, 

welche Lymnaeen und Helix fiihren.   Sie sind gut geschichtet und fallen nach Nordost, also in demselbcn 

Sinne, wie die Conglomerate ein.   Sie bilden die nordwestlicbsten Auslaufer der kalkig-mergeligen Schicht- 

grnppe von Limni, deren Verbreitungsgebiet wir jetzt mit Zubiifenahme der friiher mitgetheilten Beobach- 

tungen ziemlich genau umsohreiben konnen.   Es erstreckt sich von dem Slidgchange des Xeron-Oros ostlich 

iiber tlagia Anna, westlich liber Hagiannakos bis zur Kiistc,  und wird nacb Slid durch eine Linie begrenzt, 

welche von Hagia Anna iiber die Hoheii von Skepasti und Kurkulus nach der Nordwest-Abdachung des Mte. 

Missopetra und Limni hiuabzieht, dann aber einen schmalen Klistenstreif den untcren Conglomeraten tiber- 

lassend, sich nach West wendet,  urn etwa in dor Mitte des Weges von Limni nach Rhoviaes ins Meer hinaus- 

zulauf'en. In ostwestlichcrRichtung fallt die grossteAusdelinung des (lurch diese Grenzen umschlosscnenAreals 

mit der Brcite der Insel zwischen Rhoviaes und der Kliste bei 11. Anna zusammen (20 Kilometer), in nord- 
siidlicher Riclitung ist sie (lurch den Abstand zwischen Limni und den Siidabhiing des Xeron-Oros gegeben 

(8 Kilom.).   Der Niveauunterscbied  zwischen den Siisswasscrkalkeu  an der Kliste und den Aufbrlichen an 

der Grenze der Kreidekalke des Xeron-Oros mag etwa 700 Meter betragen.  Da aber, wie an anderer Stelle 

hervorgehoben wurde, das ganze Schichtsystem stufenforniig zur Kiistc abiallt, so gestattet diese Zahl keinen 

directen Schluss auf die verticale Miichtigkeit dieser Ablagerungen. 

Die wcitere, etwas bescbleunigte Tour von hier nach Mantudi bot keine Gclegenheit zu neuen Beo(>acli- 

fcungen. Sie i'uhrt anfangs (pier (lurch d-as Hauptverbreitungsgebiet der Siisswasserkalke und weissen Mergel 
von Limni, tritt auf dem Kauime, iiber welchen der Weg von Limni nach Kechriaes vcrliLuft, in die Conglo- 

merate, welche die alteren Kalke des Mtc. Missopetra ummanteln, und dann in die versumpfte Niederung von 

Pharakla-Tsuka, die sich nach Ost allmalig in das Alluviaigebict von Mantudi erweitert. 

Deakscbrlften der matliom.-imturw, 01.  XL. Bd.   AbhaHdluii^ von Nielitmitgliodorn. W 
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170 Friedrich Teller. 

6. Von Mantudi uber Pyli auf den Pyxaria, 

Wo man aus dcm Alluvialgcbiet von Tsuka in das Thai von Achraet-Aga eintritt, passirt man cin kleincs 

Felsdefile, das aus lichtgrauen, gut geschichteten, nach Nordost einfallendcn Kalken besteht. An die ostliche 
Kalkklippe, an deren Fuss Mantudi liegt, Ichncn sich im Sttden tertiare Schiehten an, und zwar gclbliehgraue 

bis braune Kalkmcrgel und grobkornigc Conglomerate, die in einer lockeren Kalkpaste vorwiegend Serpen- 

tin- und Schicfergeriillo umschliessen. Sic begleiten die flaebe Einsenkung, iibcr welelie der Weg aus dem 

Thai von Achrnet-Aga in die weite Ebene im Norden von Mantudi hinttberfiihrt. Vcrqueren wir den Ilohcnzug 

von Mantudi in der angegebenen Richtung und folgen an dessen Nordfusse dem Gebirgsgchangc weiter naeb 

Ost; so beobachten wir unter der Tertiardeoke zuniiehst flyscliartige Sandsteine und Schiefer und weiterhin, 

bovor wir nocb die Ausmiindung des Stringolakos erreichon, Serpentine, welcbe von bier bis an den Port 

Kimasi fortsetzen, und diescn halbkreisformigen Kiisteuaussclinitt im Sttden umranden. Im Norden erheben 

sich uber diese Bucht die Kalko des Xerovuni (254"'); welchc als schmales Kiistenriff zum Port Pcleki fort- 

streichend die Ebene von Mantudi nach Nordost abschliessen. Die kleinen Felsklippen im P. Kimasi gchoren 

zum Theil zur siidlichen, zum Theil zur nordlichcn Gcsteinszono. Die Gren/.e dcr Kalke des Xerovuni gegen 

die Serpentine im Siiden wird durch die Alluvion des Stringolakos vcrhullt, ihrer Schiclitstellung zul'olge liegen 

die Kalke an der Basis der Serpentine. 

Ein Blick auf die Kartc zeigt, dass diese Serpentine nach Slid cin ausgedclmtes Aroalc einnehmen, das 

im Osten bis an die Kiiste and den Fuss des hoheren Kalkgebirgcs, dor Kette des Pyxaria-Mavrovuni reicht, 

im Westcn gegen das Thai von Achmet-Aga abdacht und uber H. Gcorgios mit den Serpentincn an der Basis 

der Kandili-Kalke in Verbindung tritt. Der Stringolakos bezeichnet den tiefsten Thaleinsclinitt in diescm 
Gebiete. Die bewaldeten Berge, die sich rcclits und links Uber seine Thalsohle erheben, bestehen bis zu den 

gerundeten Kammen hinauf aus Serpentin, und in den Geschicben seines Bettcs finden wir ausser verschie- 

denen Serpentinvarietaten nur nocli hie und da schiefrige, amphibolitische Gestcino, iilnilicli den Hornblende- 
schiefcrn, welcbe in dcm Scrpentindistrict von Limni auftreten. Vor dem Dori'e Aretha steigen wir in ein Seiten- 

thal aul'warts, und erreichen bald eine nicdrigc Wasserschcide, von welcber das Terrain nach Pyli abdacht. 

Im Sttden der Wasserschcide tretcn aus dem dunklen Gehange des Mte. Kedro hellgraue Klippen heraus, 

wahrschcinlich die letzten Auslaufor der Kreidekalke, die von Siiden her deckenformig ttber den Serpentin 

hcrttbergreifen. Die nordlich von dem Ubergange gelegenen dicht bewaldeten llohen bestehen noch aus Ser- 

pentin, der ohne Unterbrechung bis an den Nordrand dcr Bucht von Pyli fortsetzt, und hier mit schroffen 
Fclswandcu gegen die Kttste abstttrzt. Schon vom Kandili aus sieht man Uber diescn einCormigen Serpentin- 

complcx im Osten des Stringolakos einc Felspartic aufragen, die sich durch lichtere Fiirbung und schrofforc 

Contouren von dem umliegcndcn Gebirgstcrrain abhebt. Es sind das die Kalke des Mte. Dagri, welchc im 

Norden der Bucht von Pyli, von den steilcn Scrpentinwandcn der Kiiste scharf absetzend, als ein schmales 

Felssporn ins Mcer vorspringen. Sie licgcu wic die Kalke an der Mttndung des Stringolakos an der Basis der 

Serpentine. Die letzteren sind derAnf'Jagcrungsilachc parallel von zahlreichen, steil nach Slid geneigtcnKluft- 

ilachen durchsetzt. An dcm Sudrandc dcr Bucht liegt noch eine Scholle von Seqientin, welchc in dcrsclbcn 

Kichtung unter die Kalke der Mavrovuni cinl'allt. Das Thai von Pyli verlief also urspriingiich auch in scinem 

unteren, zu einer kleinenAlluvialebene erweiterten Abschnitt in Serpentin, der den angcfiihrtenBeobaclitungen 

zul'olge nach Art einer steil aufgerichtetcn, nach Slid geneigten Dccke zwisclien den Kalken der Mavrovuni 

und jenen des C. Dagri lagert. Die crstcrcn entsprcehen hinsichtlich ihrer stratigraphischen Sl.cllung gegen 

die Serpentine den Kalken des Kandili-Gcbirgcs, die letzteren der Kalkscholle im Thai von Limni und jencr 

des Mte. Missopetra. 

In der Sttdwestccke der Alluvialbucht von Pyli liegt an der Ausmiindung eines kleinen Seitenthales das 

gleichnamigc Dorfchen. Links erhebon sich die schroffen Kelsvviindc dcr Mavrovuni, zur Kechtcn dcr aus 

Serpentin bestehende Rilcken des Mte. Kedro. Die UDerlageruilg des lelzttiren durch die Kreidckalkc ist 

laugs des Aufstiegcs zum Pyxaria wicderholt sichtbar.   In  dem unteren Abschnitt des Thales liegen die 
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Der geologtscke Bau der Insel Euboea. 171 

Kalke flaoh, stcllcn sicb aber bald steiler auf und fallen nacb NO. ein. Die dem Serpentin zuniichst auf- 
liegenden Kalkpavtien sind dtinner geschichtet und zeigen riitbliclie Farbenabanderungen; an mancben 

Stcllcn entwickcln sich, als Producte einer weitergehendcn Umwandlung der Kalke an der Serpentin- 

grenze, dunkelrothe, eiscnscbiissig-tbonigc Zwiscbenscbicbten. Etwa 8/4 Stunden oberhalb Pyli tritt der Wcg 

naher an den ostlichen Gebirgskainm horan, und flilirt in seineni weitcren Verlaufe durch ein einformiges, 

wiistes Kalkterrain, das nur in den obersten Tbalvcrzweigungcn an dem Siidwestgehange des Pyxaria durch 

einen Complex von rothen thonigen, zersctztcn Gesteinen, die auf die Anwcsenheit von Serpentinen 

schliessen lassen, unterbrochen wird. Die Kalke des Pyxaria sind jenen des Kandili tiiaschend iilmlicb. Sic 

sind bell blaulichgrau mit liciiterer Verwitterungsflachc und arm an fossilen Einschliissen; bestimmbare 

Fossilreste fandcn sich iiberhaupt nioht. Sie bilden der ganzeii Gebirgskette cntlang cine soharfzackige 

Kammlinic und zerklliftete, felsige Gchange, an denen bis zur Gipfelhohe des Pyxaria (1352'°) iippig 

wucbernde Myrtliengcbiisebe einporziclion. Dcr mannigfaltige Wecbscl zwiseben den mattgrauen Kalkklippen 
und der dunklen, innner griinen Vegetation untcrschcidet diescn Gebirgskainm landschaftlich in der vortheil- 

haftesten Weise von den trostlos einformigen, nackten oder nur mit stachligem Buschwerk bedeckten Gehan- 
gen der Delphi-Kette zwischen Steni und Apokrimnos, an welche er sich in orograpliischer und geologischer 

Bezieliung als unmittclbare Fortsetzung nach Nordwest anschlicsst. Die Streichungsrichtung fiillt in diesem 

Gebietc mit der Lage des Hauptkammes zusammen, wiihrend sie weiter im Slid im llaupterhcbungsgebiete 
dcr Delphi-Kette den in derselben Weise orientirten Gebirgskainm verquert. In der die beiden Gebiete ver- 

bindenden Region von Apokrimnos—Hagia Sophia hcrrschen ostwestlicb strcichende Schichtsysteme, so dass 

sich also diese aufi'allcnde Anderung in der Anordnung des gesammten Schichtenmateriales ganz alhnalig zu 

vollziehcn scheint. 

7. Von Mantudi fiber die Hagia Fontana nach Zura und iiber Kondo Despodi und Psachna nach Chalcis. 

Die tertiaren Conglomerate, welche den kablen Riickcn tiber Mantudi zusammensetzen, bilden weiter 
nach Slid an dem rechtcn Gehange des Tliales von Achmct-Aga im Wecbscl mit gescbicbtcten Kalkmergcln 

und grauen Sanden eine nur wenige Fuss machtigc Dccke, unter welcher schon in seichten Erosionsfurchen 
das Grundgebirgo zu Tage tritt. Die flyscliartigen Scliicfcr und Sandsteine, die an dcr Nordabdaclmng 

dieses Piickens kurz vor dcr Ausmiindung des Stringolakos in die Ebene von Mantudi anstchen, tretcn bier 

in Verbindung mit rothen thonigen Kalken aul', und werden unmittelbar von dunkelrothen eisenschlissigen 

Hornsteincn und stark vcriindcrtcn Serpentinen iiberlagcrt. 

So ungeniigend aucb die Aufscbliisse an diesem Gehiingc sein mogen, so kenne ich doch keine zweite 

Localitiit, wo die Umwandlungsvorgange in den Scrj)entinen und den angrenzenden Kalk- und Scliiefersedi- 

incnten der Beobachtung so nabc licgen, wic bier. An die Stelle dcr frischen Serpentine, wic sic dor Thai- 

einsclmitt des Stringolakos entblosst, trcten hier liclitgriine, fettigc Talkmasscn, die in fussbreiten Scbnllren 

und Adorn odcr in nctzfiirmig vcrwobenen Ziigen ein rothes, kieseliges Gcstein durebsetzen, das allmalig in 

die charaktcristischen, allcnthalben die Serpentine begleitcnden jaspisahnlichcn Hornsteine iibergeht. Die 
Art, wie beide Bihlungen incinandcrgreifen, niacbt es schon vom geologiscben Standpunkte aus wahrschein- 

lieh, dass sie demsclbcn Uinwandlungsprocesse ibrc Entstchuug verdanken, Uberhaupt genetisch ein Ganzcs 
bilden, wie das durch Studicn iiber die chemischen Vorgiingc bei dcr Zersetzung von Serpentinen langst fest- 

gcstellt wurde. Die griinen Talkmasscn werden durch ihr Verhiiltniss zu den angrenzenden frischen Serpen- 

tinen als die Zcrsetzungsresidua dieses Gestcins gekeunzcichnet, wiihrend die von ibnen eingeschlossenen 

Hornsteinpartien die bei diesen Zersetzungsvorgangen sich bildenden Nebenproducte darstellen. Nebenlier 

laufen noch eine Reihe auffallcnder Farbenabanderungen, die grosstentheils auf Wanderungen der leicht- 

beweglichen Eisenvcrbindungcn zuriickzuftihren sind. Die Hornsteine crscbeinen durch Eisenoxyd dunkel 
rotlibraun gefjirbt, und die an dcr Basis der Serpentine liegenden Sandsteine nehmen iihnliclie Farbcnnuancen 

an, und zerfallen bei der Verwitterung in einen dunklen, eisenschussigen Grus; an Stelle der Kalke finden 
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172 Friedrich Teller. 

wir rostroth gefiirbtc Gesteine, die sich nur noch (lurch ihr Verhalten gegen Saureo als Kalkstein zu erkennen 
geben. 

Nur an einer Stclle grcifen die Gesteine des ostlichen Gefaanges auf die linke Seite des Thales von 
Achmet-Aga herliber, und zwar !/4 Stunde slldlich von Mantudi, wo rothe, hornstcinreiche Serpentine 

anstehen. Weiter nach Slid treten liberal! tcrtiare Schiehten an den Weg lieran. Zu unterst liegen gelb- 

lich-weisse, stark an der Zunge haftende thonige Gesteine (mit zahlreichen Einschlttssen von halb- 

zersetzten Serpentin- und Schieferfragmenten), die ungelahr die Zusammensetzung eines kalkreichen 

Mergels haben, abcr neben koblensaurcra Kalk noch eine bedeutendc Mcnge von kohlensaurer Magnesia 
entlialten. 

Sie liegen unniittelbar auf dem Grundgebirge, bei Achmet-Aga auf Thonschiefcni, wclche kurz vor dein 

Dorfe in einem kunstlichen Wassergraben hart am Wege entblosst sind, und bilden offenbar das Aquivalcnt 

der braunen erdigen Kalkmergcl, welche bei Drazi liber den Serpentinen auftreten. Dariiber folgen grbbere 

Detritusbildungen, welche durch Russeger untcr dcra Namen der nicerseliaunif'iihrenden Conglomerate 

von Achmet-Aga bekannt geworden sind. Ihr Hauptvcrbrcitungsgebict liegt in den bewaldeten liiigeln, 

welche sich westlich iiber die Alluvion des Thales erheben, von wo sie langs der Gehtage des Kandili bis a,n 

den Fuss des Mte. Missopetra fortsetzen. Nach Russeger' bestehen sie aus Trlimmern von Roth und 

Brauncisenstcin, thonigem Spharosiderit, dichtem Kalkstein und Serpentin, welche durch ein testes, kalkig- 

thoniges Cement verbunden werden. In Nestcrn und Knollen, mitunter in stockartigen Lagern von abbau- 

wlirdigcr Machtigkeit flihren sie ahnlich den Conglomeraten von Tlicben einen schonen, reinen, tecimisch 

verwerthbaren Meerschaum, der sich auch in einzelnen abgerollton StUcken ringsum im Scliuttlande zerstrout 

findct. Jeder dieser Knollen umschliesst einen festeren Kern von milcliweissem Ilalbopal, welcher liingere 
Zeit der Verwittcrung widersteht, wiihrend die iiusserc Rinde von Meerschaum an der Luft durch Wasscr- 

abgabe rasch ibre Consistenz verliert und zerfallt. 

Etwa 3 Kilometer slldlich von Achmet-Aga treten von Osten und Wcsten holier bewaldete Berge an den 

Fluss heran und schliessen den Thalkessel nach Siid ab. Sie bilden die Verbindungsbriicke zwischen den 

Serpentinen des Mte. Kedro und dem am Fusse des Kandili liegenden Serpcntindistrict der Westkiiste. Der 

an der linken Thalseite verlaufende Weg entblosst wicderholt scheme, bronzitftlhrende Serpentine, in grtisster 

Machtigkeit unniittelbar vor der Eremitage, die auf der Karte als Hagios Georgios notirt ist. In der stcilen 

Thalfurche im Siiden der glcichnamigen griechischen Capelle werden diese Serpentine von den Kalkcn des 
Kandili tiberlagert, welche das Hauptthal verquerend zu dem Kalkplateau von Markates-Pagonda aufsteigen, 

und dadurch mit dem Kalkgcbirge der Ostkiiste in Verbindung treten. Sic bilden cine wilde, von senkrechten 
Felswftnden begrenzte Schlucht, in deren Tiefc ein wasserreicher Bach dahinrauseht. Oberhalb der Eimniin- 

dung des Thales von Pagonda ins Hauptthal setzt der Weg auf das rechte Ufer hiniiber, und tritt dort, wo er 

rascher anzusteigen beginnt, wieder in Serpentin, welcher von bier bis zur Hauptwasserscheide zwisehen 
Mittel- und Nord-Euboea hinaufreicht. Er bildet einen bewaldeten, nach SSO. ansteigenden Itbhenriieken, 

an dessen steilem Ostgehange der Weg zur Hagia Fontana, emporfiihrt. Zu beiden Seiten dieses Serpentin- 

rtickens liegt am Fusse des hoheren Kalkgebirges ein stark coupirtes, zum Theil cntwaldetes Bergland, wel- 

ches der aus Schiefern und Sandsteinen bestehenden unteren Schichtgruppe angehort. 

1 L. c. p. 86. Was Russeger im vorliegenden Falle als Meerschaum bezeichnet, ist wold grosstenthcils dichter Mag- 
nesit. I^iir die analogen Vorkoinnmissc in den Conglomeraten von Thobcn stellt dieses eine Analyse vonBrunner (Leon- 
hard's Jahrb. f. Min. 1848, p. 482) ausser alien Zweifel, Er land in einem solchen angeblichen Meerschaum 51 Talkerde, 
49 Kohlensiiure und Spuren von Thonerde und Eisonoxyd, also die Zusammensetzung eines reinen Magnosiacarbonates. Nach 
den amtlichen Berichten iiber die Bergwerksproduction des Konigreichs Griechenland, welche llerr Nasse jiingst in einer 
schiitzenswerthcu Arbeit mitgotheilt hat (Zeitschr. fur das Berg-, Button- und Salinenwesen im preussisehen Staate. Berlin 
1877, XXV. Band, 4. Lieferung, p. 169), werden aus dem nordlichon Thcile von Euboea jahrlieh 20.000 bis 22.000 Kantar 
(etwa 1200 Tonncn) Magnesit im Gesammtwerthe von 85-000 Drachmen nach England ausgel'iihrt. Dor grossto Theil dieser 
Production stammt aus der Umgebung von Achmet-Aga, theils aus den crwahnten Conglomeraten, wo sehon zu Rus soger's 
Zeit ein Abbau stattfand, theils aus der ausgodelmten Scrpcutinlagermassc am Fusse des KalkgebirgeS". 
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Anf der llbhc der Wasscrsclicide entwickcln sich ganz unerwartet in bedeutender Machtigkeit jllngere 
Tertiarschichten vom Cliarakter der in der Umgebnng von Agriovotani und Hellinika im nordlichsten Ab- 

schnitt der Insel auftretenden Ablagerungen. Ostlich von der Hagia Fontana erscheinen in kleinen Auf- 

schliissen zu unterst gelblich-wcisse, mergelige Siisswasserkalke, hie nnd da in fcste Travertine iibergehend, 
welche von grauen Sandsteinen und Conglomeraten iiberlagert wcrden. In den letzteren finden sich hiiufig 

rudistenreiche Kalke, die auch als lose Gcrolle die Gehiinge bedecken. Diese Ablagerungen begleiten das 

nacb Slidost abdachende Terrain, eine in dieser Eichtung gestreckte, muldenformige Depression ausfiillend, 

liber welelic sich im Westen die hohcren Kalkberge von Zura, im Osten mit stcilen Abstiirzen die plateau- 

artig abgeflaohten Vorbcrge des Pyxaria-Delphi-Kammes crbeben. Die grosste Breite crreiclit dieser tertiarc 

Gebirgsstreifen zwisclicn Zura und Kondodespoti, wo sicb die von der Hauptwasserscheide lierabziebenden 
Thalfurchen mit den am Gebirgsrandc von Kondodespoti entspringenden Wasserliiufen zu einer grosseren 

Thallinie vercinigen, welelie, das Kalkgebirge von Zura durchsetzend, in die Strandebene von Politika aus- 

iniindet. An dem Abliang, iiber welebcn der Weg nach Zura flibrt, liegen die Tertiarschicliten unmittelbar 

auf Serpentinen, die hier in (ierselben Weise, wie an der Gebirgsabdacliung nordwestlieh von Nerotrivia, an 

der Basis der Kreidekalke zu Tagc treten. Ebenso stossen wir an dem Ostrande des Tertiiirgebietes, unmit- 
telbar vor Kondodespoti auf eine kleine Serpentinscbolle, welelic von den ilber dem genannten Dorfe anste- 

benden Kreidekalkcn iiberlagcrt wird. 
Nach Sttdost von Kondodespoti folgt ein mit alterem nmgcwandelten Gebirgsscbutt, zelligen Wacken 

und Rollstuckcn von Kalk und Serpentin iiberdecktes Terrain, unter dem etwa 10 Minuten vom Dorfe aber- 

mals Serpentin zum Vorschein kommt. Der bier nach Slid abzweigende gerundete Kiicken, welcber westlicli 

von Psachna die Ebene erreicht, schcint ganz mit jiingcren Bildungen dieser Art libermaiitelt zu sein, und 

wurde daher mit in das Tertiargebiet von Zura-Kondodespoti cinbezogen. Ihm parallel lauft ein zweitcr 

Hiihenzug, der auf seinern breiten nach Psachna allmiilig abfallendcn Kueken zwei hohere Felsklippen trilgt, 

welche wie machtigc Waitthiirme aus der dunkel bewaldeten Basis aulragen. Er bestcht aus grauen Kalken, 

wehdie dort, wo sie sich an das hohere Gcbirge im Norden anlegen, hliufig Schalenfragmente von Eudisten 
fiihren. Steigt man von hier in das Thai ab, welches diesen Kalkriicken im Osten begrenzt, so tritt man 
noch auf dem rechtsseitigen Gehangc an der Basis der Kalke in Serpentine. Sic bilden die westlichsten Aus- 

laufcr cines ausgedchnten Scrpentincomplexes, der bis an das Alluvialgebiet zwischen Triada und Psachna 

hinausreicht und nach Oot den Oebirgsrand bis Phyoes begleitet.   Seine nordliche Grenze bildet der von Ost 

nach West verlaufende Thalzug,  in dem das Kloster Makrimuli Die Kudistcnkalke, welche sich iiber 

Makrimuli in steilen Schichtkopfen erheben, fallen vom Serpentin nach NNW. ab, besitzen also dieselbe 

Schielitstellung, wie die in ihrcr Fortsctzung liegenden Kalke von Apokrimnos. Ihrcn Gegenfliigel bilden die 

Kalke von Kastcli, die nach Stidost verfiachen, und an deren Basis siidwestlich von Triada jenseits der Thal- 

sohle ebciilalls Serpentine zum Vorschein kommen. Der breite, mit jiingeren Alluvien ausgefiillte Thalzug 

von Triada Psachna verliiuft somit in dem Aufbruch cines NNO. streiclienden, auf Serpentin aufruhenden 

Kalkgewolbes. Die im Stiden von Makrimuli inmitten des Serpentins auftauchende Kalkklippe ist offenbar 

als ein Denudationsrest dieser Antiklinale aul/ufassen. Die an ihrer Basis liegenden Serpentine bezeichnen 

zugleich das tiefste Glied der in dem Durchschnitte des Delphi-Kammes zwisclicn Hagia Sophia und Apokrim- 

nos (Taf. II, Fig. 4) dargostelltcn Scbicbtreihe. 
Ftir den Rilckweg von Psachna nach Chalcis gelten die iiber die Route Chalcis — Politika mitgetheilten 

Beobachtungen. 
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174 Friedrich Teller. 

Schlussfoemcrkimgen. 

Das geologischc Bild der Inscl Euboca gestaltet sich nach den im Vorhergclicnden mitgetheilten Beobach- 

tungen ziemlich cinformig. An dem Aufbau des hoheren Gebirgslandes nehmen im Grosscn und Ganzen nur 

zwei in ihren stratigraphischen Elcmenten wesentlich verschicdene Sehiehtgruppen Antheil: Die sogenannten 

metamorphischen Bildungen und die normalen cretacisclien Ablagerungen. 
Unter der erstgeuanntcn Bczeiehnung baben wir nach dem Vorgang alterer Autoren die in Slid-Euboea 

entwickclte Schichtreihe, die unmittclbarc Fortsetzung der siidattischen Schiehtgebilde, zusammengefasst. Sie 
besteht in ilirer untersten Abthcilung aus echtcn Glimmersehiefcrn und quarzfiihrenden Glimmcrphyllitcn, wic 

wir sie auf der Route Zapandi-Almyropotamo-Stura als Basis des ganzen metamorphischen Schichteomplexes 

kennen gelernt haben. Nach oben gehen sie in kalkige und thonigc Phyllitc liber, welche mit Kalkglimmer- 
schiefern, diinngesehichtcten Schicferkalkcn und dickbankigen Marmoren in der Weise wcehsellagcrn, dass 

wir sie als stratigraphisch glcichwcrtliige, nur in ihror materiellcn Ausbildung verschiedene Glieder zn einer 

zweiten Schichtgruppe zusammenfassen mussten. Insbesondere waren es die Schichtfolgen im M'te. Kliosi und 

den obersten Verzwcigungen des Thalcs von Stupaei, die zu dieser Deutung Voranlassung gaben. (Taf. Ill, 

Pig. 2 und 3). Den obersten Horizont, mit dem diese Ablagerungsreilie in Siid-Euboea absehliesst, bilden die 

glaukophanfidirenden Schiefcr des Ocha, welche das gauze Gcbiet im Osten dieses Gebirgskammes, also den 

stidlicbsten Absclmitt der Insel beherrschen. Im Gebiete von Karysto umscldiesscn sie cinzelnc geringmachtige 

Lagen von halbkrystallinischen Kalken und Marmoren und Serpcntin. 
Eine ahnlichc pctrographische Entwicklung und Glicdcrung zeigen die metamorphischen Bildungen 

Attika's, wo ebenso wie in Slid-Euboea die mittlcre kalkige Scliichtgruppe die grosste Maclitigkcit besitzt und 

den eigcnthtimlichen Charakter dieser Ablagerungen bestimmt. Der obere Horizont ist auch bier nur auf den 

slidlichsten Theil des Gebiotes, den Erzdistrict von Laurion beschrankt. Nach den interessanten Unter- 

suchungen, welche Nassc liber Laurion veroffentlicht hat (Zeitschr. f. d. Berg-, Iliitten und Salinenwesen 

im preuss. Staate. Berlin 1873, XXI, p. 12—22), wiederholen sich hicr ahnliche Verhaltnisse wie in Siid- 

Euboea. Er untersclieidet liber den abnormen Gesteinen von Plaka, die vielleicht unsere untcre Schichtgruppe 

vertreten, zwei durch kalkige Thonschiefer getrennte Marmorlager, liber wclchen als oberstes Glied der 

ganzen Schichtreihe griinlichgrauc, haltakrystallinische Schiefer mit Biinken von dichtem, grancm Kalkstcin 

und Serpcntin folgen. Die Marmore der mittleren Schichtgruppe, besonders jenc des oberen macbtigcren 
Lagers bilden den leitenden gcognostischen Horizont. 

Das alterc Gebirge vonMittel- undNord-Euboea besteht avis cretacisclien Bildungen in der fiir die mediter- 
ranc Kreideprovinz charakteristischen Ausbildungsform. Die Einformigkcit der petrographischen und paliion- 

tologiscben Entwicklung, welche die Fades der Kreideablagcrungen, (lurch ihr ganzes ausgedehntes Vcrbrei- 
tungsgebiet begleitet, hat auch in sorgfaltigcr studirten Territorien einer schiirferen Glicderung die grosstcn 

.Schwicrigkeiten cntgegengesetzt. Auch in unserem Gebiete nothigtc uns die Armuth an leitenden palaontolo- 

gischen Horizonten die Gliederuug vorwiegend auf die beobachtcten Lagcrungsverhaltnisse zu basircn. Von 
dicsem Gesichtspunkte aus liessen sich drei, allerdings nur unvollkommon charakterisirte Sehiehtgruppen 

unterscheiden: Ein unterer Kalkhorizont, der durch das Auftreten von nicht naher bestimmbarcn Kudistcn- 

schalen als cretacisch crkannt wurde, ein miichtiger Complex von schicfrig-sandigen Bildungen ohnc organi- 

sche Reste, und ein oberer Kalkhorizont, der in soinen hochsten Niveau's Hippuriten aus der Gruppe des //. 

cornu vaccinum fuhrt. Die untere Schichtgruppe ist auf die vom Delphi-Kamme abzweigende Kotte des Olymp 

und die isolirte Kalkklippe bei den Kalyvien von Mistro beschrankt. Sie bildet in der ersteren ein aufgebor- 

stcnes Gewolbe, das von den Schicfern und Sandsteinen der zweiten Schichtgruppe mantclformig umlagert 

wird. Die Verbreitung dieser zweiten, weit machtigcren Schichtreihe ist auf der Karte in den allgemeinstcn 

Umrissen dargestellt.  Sie umfasst im Gebiete der Delphi-Kette den Hauptkamm zwischen Seta und Bodino, 

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



Dcr geologische Bau der Inset Euboea. 175 

das Schiefergebiet zwischen Trachili, Aliveri und Nikoleta, und den Aufbruch zwischen Delphi-Gipfel und 
Xcrovuni sammt den Thalgcbieten von Stropanaes und Metochi. In Nord-Euboea beherrscht sie das Gebiet 

des Mte. Galtzades. Uber die mauuigfaltige und hochst eigenthumliche Entwicklung dieser Schichtreihe, in 

der sicb flysohartige Handsteine und Schiefer, mit phyllitischen Gestcinen vom Typus altera- Ablagerungen 

zu einem untrennbaren Schichtcomplcx vereinigen, warden im Vorhergeheuden zahlreiche Beobacbtungen 

mitgetbeilt. Fossilftthrende Schichten konnten in diescm Horizent nicht nachgewiesen werden; auch die unter- 

geordneten Einlagerungen von dichtem, graucni Kalksteiu, die an mebreren Punkten in diesen Schiefern 

auftreten (Kamm liber Mistro nach Russeger's Angaben, Kambia, Mavropulo u. a. m.), lieferten keine orga- 
niscben Keste. 

Den einzigen paliiontologiscb fixirbareri Horizont bilden die oberen Kalke mit Hippurites comu vaccinum, 

(lessen Verbreitung durch die Fossilfunde in der Uragebnng von Cbalcis (Fort Karababa und Arethusa), auf 

dein Plateau zwischen Mte. Skotini und Mavrovuni, am Mte. Oktaos und irn Gebiete von Kumi f'estgestellt wurde. 

Er bezeichnct das oberste Niveau der gewaltigen Kalkcomplexe im Haupterhebungsgebiete der Delphi-Kette. 

Da cine weitere Glicderung dieser im Maximum etwa 3000' macbtigen Massen kaum andeutungsweise gegcben 
Warden kann, so scbien es am zweckmassigsten, sie vorliiulig als „obere Rudistenkalke" gegen die tieferen 

Bildungcn abzngrenzen. Mit den oberen Rudistenkalken wurden auch (auf Grund dcr Lagerungsverhaltnisse 

und gcwisser petrograpbischer Analogien) die Kalke des Kandili und Pyxaria, sowie jene des Mte. Litbada 
und der inselformig aus den Tertiiirbildungen aufragenden Fclsklippen Nord-Euboea's parallelisirt, wobei 

allerdings die Frage, ob in diescm nOrdlicben Complex die Etage des Hipp, comu vaccinum nocb vertreten 

sei, often bleiben musste. In dem ganzen eben bezeicbneten Gebiete nordlieb vom Delphi gelang es mir 

nirgends, diesen obersten Horizont dnrch directc Funde nachzuweisen, obwohl andere durch eine grosscre 

verticale Verbreitung ausgozeichnete Kudistenformcn, Spharuliten und Radiolitcn tiber das ganze Gebiet 

zerstreut sind. 

Im Gebiete von Apokrimnos und vornebmlich in der Umgobung von Kumi stehen die oberen Rudisten- 

kalke in lebhafter Wcchsellagerung mit schiefrigen Bildttngen, in welchen sicb neben typischen Flysch- 

gesteinen die bunten Thonschiefer und eigenthiimlichen Glimmerpbyllite wiederholcn, wel('he irn Delphi-Kamtii 

an der Basis dieser Kalke liegen. Sie stellen bier trotz ibrer fremdartigen petrograpbiscben Entwicklung ein 

Altersiiquivalent der Rudistenkalke dar. 
Die turonischen Hippuritenkalke bilden das hoebste geologische Niveau der macbtigen Kalkgebirge 

Euboea's. Eociine nummulitenfiihrende kSchichten, die in geologisch vcrwandten Terrains unmittelbar dem 

Ilippuritenkalk sicb anscblicssen, wurden im Berciche dieses Gebietes nirgends beobacbtct. 
Zur Losung der Frage nach dcr stratigrapbischen Bedcutung des sogenannten metamorphiscben Schicht- 

complexes und seiner Stellung zu den normalen Kreidebildungen geben unscre Beobacbtungen wenig Anbalts- 

punktc. Die auffallcnde Scbeidclinie, welche die bippuritenfiihrenden Kalke des Parnes von den Marmoren 

des Pcntclikon trennt, lindet allerdings in dem Grenzgebiet von Mittcl- und (Stid-Euboea auf der Linie Alivcri- 
Mtc. Ochthonia ihre unmittelbarc Fortsetzung, aber unter Verhaltnissen, welche ciner Untcrsucbung der 

zwischen beiden Ablagcrnngsgebieten bestehenden Relationen keineswegs giinstig sind. Im Siiden schiebt 

sicb zwischen die beiden zu vergleichenden Kalkgcbiete die breite mit Alluvien und tcrtiaren Conglomeraten 
crftilltcBucbt von Aliveri ein, und weitcr nach NO. breitet sicb in der Grenzregion ein schlecbtaufgeschlossenes 

flacbbiigeligcs Scbieforterrain aus, in dem die Verfolgung ciner gcologiscbcn oder tektonischen Linie einerseits 

durch locale Vorhaltnisse, andcrerseits durch die gcringc Differenzirung der Schicfcrgesteine der untcren cre- 

taciscben Scbichtgruppe undjener an der Basis der metamorphischen Ablagcrungsreihe nicht wenig ersebwert, 

wenn nicht unmoglieh gemacht wird. 

Nur zweillmstande scheinen in unserem Gebiete fur die Ansicht von Sauvage, der zufolge die Ablage- 

rungen Siid-Enboca's nur cine metamorphiscbe Facies dcr Kreidebildungen Mittcl- und Nord-Euboea's dar- 

stcllen, gtinstig zu scin: Die auffallcnde Parallelitat in dcr tektonischen Anordnung der beiden in Rede 

stehenden Scbichtsysteme,  in Verbindung mit den zu beobacbtenden LagerungsverbJiltnisscn,  und die innige 
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176 Friedrich Teller. 

Verwandtschaft in der petrograpliiscben Ausbildung der Schiefcrgesteine, welche in beiden Terrains an der 
Basis der oberen, vorwiegend kalkigen Schicktgrappen liegcn. 

Der erstcrwiibnte Urastand wird Jeden ttberraschen, dcr aus dem krystallinischcn Kalkgcbiet von Distos 
iiber Belusia nach Aliveri und Vathya wandcrt. [m Slid en von Aliveri liegen in ausgezcichnetcr Sohichtung 

die Marmore und Scbieferkalke von Distos-Kalcntzi mit nordwestlichem Einfallen, irn Norden, langs eines 

steilen Abbraches in gttnstigster Weise aufgeschlossen, cin Complex von fossilfiihrenden grauen und schwarzen, 

halbkrystalliniscben bis dichten Kalken, der sicb nach einigen untergcordneten kleinen Faltungen an der 

Kaki-Skala zu eincm machtigcn Schiehtsystem aufrichtet, welches derLagerung nach gcrade den (Jcgcnlliigel 

der Marmore von Distos darstellt, mit diesen sichzu einer Synklinale vereinigend, in dorcn Mitte Aliveri liegt. 

Wer sich bei dem gauzlichen Mangel an paliiontologischen Leithorizonten in eincm gegebenen Terrain 

gewohnt hat, seine Anschauungcn iibcr die Gliederung desselben vorwiegend auf tektonisclie Verhaltnisse 
zu grtlnden, wird sich in dem vorliegenden Fallc wohl versucht fiihlen, die Marmore von Distos und somit 

die metamorphischen Bildungcn Siid-Euboea's mit den cretacisclicn Kalken der Kaki-Skala zu parallelisiren. 

Selbstvcrstandlich konnen Beobachtungen dieser Art, wie wir sie bei Besprechung der Route Stiiru-Belusia- 

Aliveri an der Hand des Profils auf Taf. Ill, Fig. 4, ausfuhriichcr dargestellt haben, niclit als Beweismittel 
fiir eine Ansicbt geltcn, welche zu den mit grosster Vorsicht aufzunehmenden Theorien des Mctamorphismus 

in so naber Bczichung steht. Gcrade an jenem Bunkte des Profils, der fur die Entscheidung dcr vorliegenden 

Frage von grosster Wichtigkcit ist, liegt ein mit tcrtiaren Bildungcn ausgcfullter Kiistenausschnitt, und OS 

bleibt also dabei immer noch zu erwagen, ob nicht etwa dieselben Erosionserscheinungen, die uns soheinbar 

hindern, den Ubergang dcr Marmore von Distos in die Kalke der Kaki-Skala direct zu verfolgcn, in Wahr- 

bcit eine alte Ablagerungsgrenze oder eine tektonisclie Stoning verdecken, welche dann die Sclhststandig- 
keit und Verschiedenalterigkeit dcr beiden Kalkhorizonte erweisen wtirden. 

Von nicht geringer Bedeutung und der eingchendsten Beachtung Scitens spaterer Forscber worth, sind 

die verwandtschaftlichen Beziehungen, welche zwischen den Schicfern von Stura, Koskina, Zapandi und den 

Gesteinen der Schieferregion an der Basis dcr Kalke von Aliveri bestchen. Die kartographischc Abgronzung 

der metamorphischen und cretacischen Schicfcr ist in diesem Gebietc eine ganz willkiirliche. 

Die Grauwacken, sandigen Schiefer und dunklen Thonschiefer des nordlichen Abschnittes roichen aus 

der Umgebung von Gavalas weit nacb Slid hinab und sclieinen erst ganz nllmalig von den quarzitischen 

glimmerftihrcndcn Scliiefern vom Charakter altcrer Thonglimmerscliiefer verdrangt zu werden. Andercrseits 

finden wir im Berciche der Delphi-Kette, in dem Kamme von Mistro, in eincm Scliichtcomplex, der zwischen 

den Kalken des Olymp und jenen der Kaki-Skala lagert, also in unsercr mittclcretacischen Sebichtgruppe, 
flyscliartigc Sandsteine und grobei'c klastiscbe Bildungen im Wechsel mit pliyllitischcn Gesteinen vom Typus 

der Thonglimmerscliiefer von Koskina-Stura, und zwar unter Vorhaltnisscn, welche eine vermittelnde Erklii- 

ruugsweise, wie etwa die Annahme eines tiefer greifenden Aufbruchcs vollstandig ausschlicsscn. Zwisclien 

beiden Schieferhorizontcn besteht also in petrographisclier Bczichung uiilaugbar cine gewisse Corrcspon- 

denz, deren Deutung fur jene, welche jede Art von Mctamorphismus von Vornherein negiren, ihre Schwiciig 

kciten haben dtirfte. In dem niittlcrcn cretacischen Schiefcrhorizont linden sieh iibrigens auch zahlrciclic 

Gesteinsabandcrungcn, die von friiheren Heobachtcrn obnc liinlanglichcn Grand mit alteren Gcsteinstypcn 

verglicben wurden. Hicher gchoren die bei Mistro im Dclphi-Gcbiete auftretenden Cliloritgneissc und Chlorit- 

schiefer Russeger's, die zwischen Platanos und Louto von Sauvage citirten scliicl'rigen und massigen 

Porphyre u. a. m. Es sind gcwohnlich grauwackenartige Gesteine, die nur im allgcmeinen ILibitus an ki-ystal- 

linische Masscngesteinc erinnern, im frischen Bruch aber schon makroskopisch den klastischcn Charakter 
crkenncn lassen. Im Delphi spiolen derartige Gesteine nur eine untergeordnete Rolle. In griisscrcr Ausdchnung 

und auffallendcr Entwicklung erschcincn sie im Galtzades-Gebirgc und sciucn nOrdlieben Vorlagen. Rei der 

Besprechung dcr Ronton Limni-Acdipsos und Aedipsos-Xcrocliori wurdc iiber dicsc Bildungcn Ausfuhrliclicrcs 

mitgctheilt und zugleioh die Vcnniithung ausgesprocben, dass dicsc iinzvvcifclhaft klastischcn Producte creta- 

cischen  Sedimcntbildungcn  angeliiircn,   welche  ihr  Material  dem   Detritus  altcrercr  Silicatgesteine eines 
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T)er geologiscke Bau der Jnsel Euboect. Ill 

angrenzenden krystallirtischen Festlandsgebietes entnommen liabcn. Das Verbreitungsgebiet dieser Ablage- 
rungen wurde mit der fur die metamorphiscben Gebietc Siid-Euboea's und der Phtiotis gewiihlten Farben- 

bezeicbnung markirt, urn nnzudeuten, dass sich vielleicbt in genetischer Bezielmng gewisse Vergleichungs- 
punkte awischen beiden Ausbildungsformen auffmden lassen diirften. Die nachstgelegenen Fragmente eines 

solclien bypotlietiscben krystallinisclien Kiistengcbietes des cretacisehen Meeres wiirden die siidlichcn Aus- 

laufcr der Halbinsel Chaleidice und einige der Cykladen (Granite auf Naxos) reprascntiren. 

Ms Vertreter eruptiver Bildungen in der cretacisehen Ablagerungsreihe Mittel- und Nord-Euboea's 

erseheinen, wenn wir von den isolirten Vorkornmnissen melaphyrartiger Gesteine bei Limni und Tracliili 
und den sie begleitenden Tuffen absehen, vorwiegend nur Serpentine. Hie sind in zahlreichen isolirten Scbol- 

len liber das ganze Kreidegebietz crstrcut, errcicben aber ihre grosstc Machtigkeit in Nord-Eufooea, wo sie 

an dem Nordfusse des Kandili-Gebirges und der Mavrovuni gewaltigc Kustenwalle bilden und in cinem zu- 

sammenhangenden Zuge von M'ecr zu Mcer reicbend sich liber ein Areale von ungefahr I00O Kilometer aus- 
breiten. 

Sic nehmen bicrthatsachlicli an dem Aufbau des hohcren Gcbirgcs Antheil, dunkel bewaldete Hocbriicken 

bildend, die sich aber an den von Vegetation entbliissten Partien des Gehangcs durcb ein eigentbiimlicb rost- 

rotbes Colorit scbon aus ciniger Entfernung als Serpentinberge zu erkennen geben. Der naclistgrosste Scrpen- 

tindistrict iwt jener zwisclien Psacbna und Makrimuli; die iibrigen Vorkommnisse errcicben keinc besdiiderc 
riiuniMcln! Aiisdeliming. 

Den Lagerungsverhaltnissen zuiblgc, ist die Hauptmasse dcr Serpentine jiinger als die schiefrig-sandigen 

Sedimente der mittleren Scbiclitgruppc. Sie bilden gewobnlicb lagerfonnige Massen an dcr Basis dor oberen 
Rudistenkalkc, wie bei Psacbna, wo sie die Unterlage cines zum Tbeil denudirten Kalkgewiilbes bilden, im 

Xeron-Oros, bei Nerotrivia, bei Clialcis u. a. a. 0. Unter scliwieriger zu deutenden Lagerungsverbiiltnissen 

kommen sic hie und da auf tief cingreifenden Storungslinion an dcr Basis dcr oberen Kalkc zum Vorscliein, 

so bei Steni und Stropanaes auf zwei dem Aufbruch des Delpbi-Xerovuni-Gewolbes parallelen Dislocationen, 

und auf einer abnlichcn Brueldinie am NW.-Fusse des Xerovuni. 
Die Serpentine sindjedocb nicbt auf dieses Niveau bescbriinkt, sondern reichen nocb in die Ablagerungs- 

zeit der oberen Rudistenkalke binauf. Hielier geboren insbesondere die SerpenlinvorkonimiiLsse, wclclic auf 

dem Plateau der Mavrovuni in zwei parallelen Dcpressionen bcrvortreten, und jene im Thai von H. Sophia. 

Mitten im Kreidckalk liegt der maehtige, deckenformige Erguss, der das Bccken von Aclmiet-Aga umrandet; 

er liegt im Stiden an der Basis dcr Kalkc des Kandili und der Mavrovuni, an scinem Nordrande aber bei 

Limni und im C. Dagri auf Kalken, die wir in den Complex dcr oberen Rudistenkalke einbezogen hahen. Nur 

sclten trctcn die Serpentine, gangformig auf. Ein ausgezciehnetes Beispicl dieser Art bildet der Serpentin bei 

Kumi, welcher in einem etwa 8 Kilometer langen, ununterbrochenem Zug an dem Ostrande des Tertiiirbeckcns 

von Kastrovola gegen die Lignitgruben verlauft, und jenseits des Zecbenbauses die Schiefer des Mte. Dera 

ganglormig durchsetzt. Nacb den an bctreffender Stelle mitgotbeilton Beobacbtungen verhalten sich die Ser- 

pentine bier vollstandig wie Eruptivbildungen, wclclic schon zu den grlincn Scbicl'ern und den anderen mannig- 

faltigen klastischen Productcn, die mit den oberen Kudisfenkalken weclisellagern, Bildungsmaterial geliefert 

baben, aber in ibren jiingsl.cn Entvvicklungsstadien bis in den oberstcn Kalkhorizont binauf zu reicben sclieinen. 

In den grosseren Serpentindistrieten Faiboca's finden sich ncben ecbten Serpentinen, in Lagern von 

g(M-inger Machtigkeit, uichf sclten Diallag- und Hornblendcgesteine und Eruptivbildungen aus der Gruppe 

dcr Griinsteine, doren geologiBche Verhiiltnisse und Vcrbrcitung leider nicbt mit jener Sorgi'alt studirt werden 

konnten, welcbe dieser Gcgenstand bcanspruoht. Insbesondere sind es die beiden grosser! Serpentingebiete 

bei Limni und Pyli, in denen Pntersuchungcn dieser Art allem Anschcino nach zu neuen Resultaten iiher die 

Genesis der Serpentine ftihren diirften. Von besonderem Interesse und zum Theil mit der beriilirtcn Fragc im 

Zusammenhang ist die eigentbiimlichc Association des Serpentins mit Jaspis und Ilornstein, cisenschiissigen 

Schi(dcrn und Saudsteincn, mannigfaltig veriindertcn und verfarbten Kalken, etc...., die sich liber das 

gesammte Verbreitungsgebiet dcr euboeischen Serpentine crstrccken. Sic warden als hydrocbemische Contaet- 

Denksehrlften dor mathom.-uaturw. 01,   XI.. J)d.   Alihaodl Nlohtmltglledern. 
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178 Friedricli Teller. 

pvoducte aufgefasst, deren Entstehung zumTheil auf den ursprunglichen Bildungsproeess, zumThei] fcuoh auf 
die spateren Umwandlungen der Serpentine zurilckgcf'uhrt werden muss. 

In dem metamorphiscben Terrain Stid-Euboea's spielen die Serpentine nur eine untergcordnetc Kolle; 

sie sind mir nur an einer Stelle, auf dem Wege von Potamunia nacb Almyropotamo bekanut geworden, wo 
sie ein Lager an der Basis der krystallinischen Kalke bilden. Nacb Fiedler kommen hiezu noch die Vor- 

kommnisse von Melissona und von Karysto. Den Lagerungsverhaltnissen nach stehen diese Serpentine zur 

metamorphischen Schicbtreibe in denselben Beziehungen, wie jene von Nord- und Mittel-Gricchenland zu den 

cretacischen Bildungen. 
Von hervorragender Bedeutung fur das geologisclie Bild der InscI Euboea und fur die Erkenntniss der 

letzten Niveauverandcrungen, vvclclie unser Gebiet betroffen haben, erschicn mir die kartographische Aus 

scbeidung der jiingeren Tcrtiiirbildungen. Sie bestehen ausschliesslich aus limnisohen und iluviatilen Ablage- 
rungen, die entwedcr einzelne isolirte Becken innerhalb der alteren Gebirgsumrahmung ausfiillen, wie in den 

Maiden von Kumi und Gides, oder als unmittclbare Fortsetzung der Tcrtiiirbildungen des Festlandes golf- 

artig zwischen die hohcren Kilstengebirge der Insol eingrcifen, wie in den Buohten von Stura, Aliveri, 

Vatbya und Aedipsos. Ihr grosstes Verbreitungsgebiet liegt aber in Nord-Euboea innerbalb der Grenz- 

marken: Xerochori, Agriovotani, Mantudi, Achmet-Aga, Limni und Rhoviaes, wo auf einer Flftche von 

nabezu &00G Kilometer das altcre Gebirge nur in Form einzelner Inselbcrge aus der maehtigcrcn Decke jiin- 

gerer Bildungen aufragt, oder in starker denudirten Distrieten hie und da als eine unregelmassig begrenaste 

Scbolle zu Tage tritt. Sie erscbeinen bier nocb in Ilbben von mcbr als 2000' als jsusammenhangende Ab- 

lagerungen von grosser Ausdehnung und werden von mannigfachen Dislooationen begleitct, welchc biiulig 

tektonischen Linien des Grundgebirges folgcn, wie in dem Gebiete von Limni, wo der gauze machtige Com- 

plex von Stisswasserkalken und Mergeln naeh zahlreicben, der grossen Bruohlinie des Kandili parallelen Ver- 
werfungen vom Geliiingc des Xeron-Oros stufenformig zur Kiiste abfallt. 

Auf stratigrapliisebe Detailstudien im Berciche der tertiaren Ablagerungen konnte bei dem Plane der in 

Aussicbt genommenen Untersuebungen selbstverstundlich niebt eingegangen werden. Die liber diesen 

Gegenstand gesammelten Beobacbtungen reichen eben bin, uns zu uberzeugen, dass die Tertiarbildungen 

Euboea's demselben engbegrenzten Absehnitt der jttngsten Tertiarzeit angebiiren, in wclchcn die von Herrn 

Th. Fuchs studirten Terti&rablagerungen Nord-Grieehenlands fallen, Fur alio nahercn auf diese Fragen 

bezllglichen Details mOge man die werthvollen Arbeiten des genannten Autors (Sitzungsber. d. Wiener Akad. 

1876, LXXID, i>. 75 und Denksebr. d. Wiener Akad. 1877, XXXVII), die fur immer die Basis weiterer Unter- 
suebungen auf dies em Gebiete bilden werden, direct vergleichen. 

Nacb der im Vorhergebenden gegebenen fiiichtigen Dbersicbt liber das Scbicbtenmateriale, aus dem sicb 
das Gebirgsland von Euboea aufbaut, criibrigen noch einige Worte liber (lessen tektonisebe Anordnung. Was 

iiber diesen Gegenstand in der alteren Literatur vorliegt, bescbriinkt sicb auf allgemeine tbeoretische Specu- 

lations im Sinne der Anschauungeu Elie de Beaumont's. Auf Grundlage der horizontalen Gliederung 
und der allgemeinen orographischen Verhaltnisse, wie sic die franzosische Generalkarte zur Darstellung 

bring!, lialicn l.oblaye und Virlet Euboea sammt den in der siidlicbcn Fortsetzung liegenden Inscln An- 

dres und Tinos mit dem sogenannten olympischen System (N. 42° —45° W.) irereinigt, das in scincm Kern 

aus granitischen Gestcincn and krystallinischen Schiefern bestehen, und desshalb das alteste Hebungsphft- 

nomen auf der griechisehen llalbiusel repr&sentiren solltc. Audi Fiedler, der einzigc Keiscude, vvelcbcr, 

allerdings mil, unznreicbenden kartographiscben Hilfsmitteln, die Insel ibrer ganzen Lange nacb durchwanr 

dert oat, betraehtet sie als eine durch ein gewaltiges Kataklisma vom Festlande abgetrennte Parallelkette 

der attiscben und lokrischen Gebirge. Mit diesen Anschauungen stehen die Ergebnisse unserer Untersuebun- 
gen in directcm Widerspruch. Fassen wir nur das Allgemeinste der iiber die Tektonik der einzelncn Gehirgs- 

absebnitte mitgetbeilten Beobacbtungen zusammen, so ergeben sicb folgende Resultate.: 

Das metamorpbisclie Terrain Siid-Fuboea's ersclieint zu mehreren llaeben Fallen aufgestaut,  vvelcbc  in 

NO. — SW. streichen,   also   die   in der Langserstreckung  dieses Tlieiles   >\ar Insel   gegebene  Ricbtung  des 
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Der geologische Bau der Insel Euboca. 179 

olympischen Systems geradezu unter einem rechten Winkel schneiden. Dieselbc Streichungsrichtuug 

beherrscht den stidlicben Abschnitt der Delphi-Kctte von Aliveri bis zum llauptgipfel dieses Gebirgszuges. 
Schichtung und orographische Gliederung stelicn hier im schroffsten Gegensatz, der bei der bedeutenden 

Elevation und dem geradlinigen Verlauf des Kamincs ganz besonders scbarf hervortritt, und jedenfalls den 

Beobachter mehr iibcrrascht, als die Quergliederung Stld-Euboea's, wo scbon der Verlauf der Thalzttge und 
die Configuration dcr Kiistc auf cine derartige tektonische Anlage binweisen. Der machtigste Seitenast des 

Delphi-Zuges, der Olymp bei Theologos, liegt mit seinetn zaekigen Felskamm im Streicben der Schicht- 

systeme der Dclphi-Kettc. In dem Kamme nordwestlich vom Delphi-Gipfel vollzieht sicli allmiilig ein Wcchsel 

in der Schiohtstellung; die Kalkc, welcbe im Delplii-Gipfel naeh NW. einfallen, verlachen bier nacb NNW., 
und in der wciteren Fortsetzung der Kammlinie, in dem Gebiete zwiscben Apokrimnos und H.Sophia rein nach 

N. Wir trctcn aus NO. streicbenden Schichtsystemen, wie sie von der Sttdspitze der Insel bis zum Dclphi- 
Gipfel berrsclien, allmiilig in die 0.—W.-Richtung iiber. Die 0.—W.-Direction der Scbicbtcn von Apokrimnos 

setzt durcb den breiten Querriegel, welcher die Wasserscheide zwiscben Nord- und Mittcl-Euboea bildet, 
ungestort in das Kamlili-Gebirge fort, wo sich erst nahe dem Nordrandc eine kleinc Anderung im Streicben 

zn Gunsten dcr Kordricliluug (also WNW.) ergibt. In Pyxaria biegt das 0. — W.-System von Apokrimnos in 
NW. um. Em Galtzadcs-Gebirgc und im Mte. Lithada fallt die Streicbungsricbtung mit der Direction der 

Kammlinie zusammen, ist also im ersten Falle N. — W., im zweiten 0.—W. 

Trftgt man die bier angegebenen Streiohungsrichtungen in cine Earte ein, so ergibt sicb das auffallende 
Resultat, dass in dem ganzen ausgedehnten Gebirgsland der Insel Euboca nur zwei bescbrankte Gebiete exi- 
stiren, in wclcbcn das geologische Streicben auf cine kurze Strecke hin mit der geograpbischen Orientirung 

dieses Eilandes iibercinstimmt, und zwar das Galtzades-Gebirge an der West- und der vcreinigte Pyxaria- 

Mavroviini-Kamm an dcr Ostkiistc. Aber audi diese beiden, gewisscrmassen normalen Directioncn bilden 

offenbar nur die Durcbgangspunkte ftlr jene Scbicbtsystemc, die aus dor ostwestlicbcn Streicbungsricbtung 

allmalig unter Beschreibung eines doppelt geschwungenen Bogens in die nordostlicbe iibergeben. Eine solclie 

flacbc S'-iormigc Curve erhftlt man zum Beispicl durcb Verbindiuig der Streicbungsricbtiingen im Lithada, 
Galtzades, Kandili und Delphi Dieser cigeiithlimliche, nacb Slid schwach convexe Bpgeu, wclclien jede ein- 
zelnc aus dem System berausgenommene Sebichtbank bescbrcibt, wenn wir sic ideal durcb mehrere Gebirgs- 

absclinitte bindurcb verfolgen, stimmt vollkommen mit den Vcrbiiltuisscn iibcrein, welcbe Dr. A. Bittner als 

„bogeiilormigcs Streicben" aus Attika und Boeotien bescbrieben hat. 
lis geht ttberhaupt aus den bier mitgetheilten Daten bcrvor, dass die Insel Euboea, weit entfernt, jene 

tcUtoniscbc Sclbstslandigkeit zu besitzen, weiche ihr die alteren Anscbauungcn zugewiesen baben, nur ein 

Fragment der vom Fcstlande her ausstrcicbcii(lcii Faltcn/.iigc darstellt, welcbe im Nordcn als ostwestlich ver- 

laufcnde Systeme eintrcten und erst allmiilig in einer sebwacben Curve nacb NO. umbiegen, im Sliden dagegen 
in der Region zwiscben Delphi- und Ocba-Gipfel direct als NO. streicbende Siitlcl und Mulden, oft im auffal- 

lendcn Gegensatz zur orograpbiscben Glicderung, durcb das Inselgebiet biiidurchsctzen. 

x* 
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ISO Friedrich  Teller, 

A n h a n g. 

liber die trachytischen Eruptivgesteine von Kumi auC Euboea. 

Von Prof. Dr. E. Seminar in [nnsbrack. 

In dem kleinen Gebiote eruptivcr, bisher einfach mit Trachyt bezeichneter Gestcine von Kami auf 

Euboea, aus dem mir von den Localitftten Kuruni and Konistraes mebrere Proben vorliegen, liessen sioh 

naeh dem ausseren Habitus zwci Gesteinstypen untcrschcidcn: Der eine ein matt grilnlieli-graues, fel&itisch 
aassehendes, der anderc ein graulieh-rothes, cinem porphyriscb ausgebildetcn Trachyt iilinliclics Gestein. 

Diese bei makroskopiseher Betrachtung schcinbar vcrschiedenen Typen erweisen sich bei genaner mikrosko- 

pisclier Untcrsuebung als vollkommen zusammcngehikig und der Gruppe der Liparitc angchorend. 

Der matt griinlich-grauc Liparit zcigt makroskopisch in eincr porzellanartigen, fast felsitischen Grand- 

massc ziemlicb grosse Sanidine, die jedoch nie deutliche Kryslallformen zcigen und in der Kegel ein wenig 

zersetzt sind. Nachst dem sind aueb bin und wicder einige Biotitbl&ttehen ausgeschieden. 

Eine giinz Shnliche Erseheinung bietet aueb der graulich-rothe Liparit, dcr ebeofalls bei Kuruni und 
Konistraes auftritt. 1m Allgcmcincn ist cr jcdocb, dem griinlich-grauen gegeniiber, ziemlicb stark vcriinderl, 
so dass aueb sclion seine Grandmassc an manchcn Stcllen fein poriis erscheint. 

Unter dem Mikroskope erweist sicli die ZusammengebSrigkeit dicser beiden Liparite in dem Masse, dass 
man den graulich-rothen nur als ein, in etwas vorgesebrittcnem Zersetzungsstadium bcfindlicbes Glied des 

griinlich-grauen anseben kann. 
Die grossen Sanidine haben sehr haufig eine mehrfach zonare Strnctnr, wobci der gewohnlich frische 

Kern eine Mengc von Glasporen, die nocli haufig Gasblasehcn cnthaltcn, einscblicsst. Plagioklas findet sich 

nie in grosseren Individuen, bin and wieder sicht man nur einige Leistchcn mit dcr grossen Masse der kleinen 

vollkommen frischen Sanidine, die, nicistcntheils in cint'aclien Krystallen, eincn Ilanptbestandtheil dcr 

Grnndmasse bilden, vergesellschaftet. Hornblende findet sich bei beiden dicser Liparite nur sehr sparlich, 
dessglciehen nimmt aach anter dem Mikroskope die makroskopisch bcobachtete Biotitmengc nicht za, da- 
gegen kommt der Angit so wold in grosseren bcllgrauen Kornern, als in scharf abgegrenzten Leistchcn 

sowohl in dem graulich-rothen, als in dem griinlich-grauen Gestein vor. In beiden ist cr oft zu garben- odcr 

stcrnformigen Bttschelchen vercinigt und (lurch das ganze Gestein vcrtlieilt. Mitunter bildet er in Gemein- 

sehaft mit einer Masse winziger Magnctitkornehen formlich dichte Kranze, die dann cine griisserc Partie dcr 

in der Grandmassc haufig vorkommenden Glasbasis umschliessen. Bei einzelnen der matt griinlich-graacn 

Liparitc ist an den hellgrtineu Aagitleistehcn bereits eine Umwandlung wahrnebmbar, wobci die hellgrane 

Farbung in eine rotbbraunc iibergeht. Zufolge dieser Umwandlung ist bei dem graulich-rothen Liparit der 
ganze Angit von rothbrauner Farbe, wodarch vcrmogc seiner rcgelmassigcn Vcrtheilung in dem Gestein die 

graulich-rothe Farbe dcsselben verursacht wird. Dicser eben angedeutete Umstand stcllt es nun auch ausser 

alien Zweifel, dass der graulich-rothe Liparit nur als ein Glied des griinlich-grauen zu betrachten ist. 

Quarz kommt nie in Kornern odcr Krystallchcn ausgeschicden vor, dagegen bildet die Kicselsiiarc als 

Tridymit eincn Hauptbestandtheil der Grandmassc, und zwar in den meistcn Fallon in der fur den Tridymit 

chaiakteristischcn Form dcr dachzicgclartig tiber einander geschobenen unregelmassig begrenzten Individuen. 

Sclten zeigt er auch griisserc regelmassigc Tafcln, und dann sind diesclbcn stcts von einigen theils wasser- 

licllen, theils grUnlichen Krystallnadeln erfiillt. Von ganz besondcrem Intcresse scheint mir jedoch bei dem 

Tridymit der Umstand zu scin, dass dcrselbe in dem graulich-rothen, also ctwas zersetzten Liparite in wcit 
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Dcr cjeologincke Bau der Jn.se/- Euboea. 181 

grosserer Menge, sowohl in regelmassig begrenzten Tafeln, als in den dachziegelartigen Aggregate!) auftritt, 

als in dem griinlich-grauen, friselicren Liparite, wahrend wieder die bcreits erwahnte Glasbasis bei dem letz- 
Icren in viel grosserem Masse vertreten ist, als bei dem erstcren. 

Bevor ich nun die weitere Deduction durchfuhre, sei noch bemerkt, dass die Grundmasse im Wesent- 

lichen aus sehr feinen Feldspathleistchen, denen nur wenige Augitblattchen beigemengt siud, Tridymit and 
Glasbasis bestcht. 

Diese Glasbasis also, welehe tlieils die Feldspathleistchen camentirt, theils selbststandig in grosseren 

Partiei) auftritt, in wclchcm Falle sic ofter in derWeise polarisirt, d;iss namlich mehr oder weniger helle und 

dunklere Partien mit einander wechseln, ist in viclcn Fallen dem Tridymit gegenttber so situirt, dass man 

sich zu der Annahme gedrftngt sieht, die Bildung des Tridymites sei das Resultat einer partiellen Dmwand- 

lung, odor ich niiielite sagen, Entglasung der Basis, die in unserem Falle reine Kieselsaure sein konnte. Man 
sieht in alien diesen Fallen, die zu der eben angedcutotcn Annahme vcranlasstcn, cine griJsserc Partie Glas- 

basis, umgeben von Tridymit in den bckaimteii dachziegelartigen Aggrcgaten, wobei die cinzelncn Indivi- 

duen zackenftfrmig in die Glasbasis hineinragen und mit ihren aussersten Handera allmalig in dieselbe selbst 
verschwimmen. 

Diese Erscheinung findet sich bei dem matt griinlicli-grauen Liparite, wo, wie sohon erwahnt, die Glas- 

basis stets in grosserer Menge auftritt, als bei dem graulich-rothen, weit seltener, als bei diesem letzteren, 

wo wieder mehr Tridymil, vorkommt und weniger Glasbasis in grosseren Partien. Hajt man nun diese That- 

saclien zusammen und erwiigt, dass der graulich-rothe Liparit nur als der im fortschreitenden Zersetzungs- 

stadium befindliche grttnlich-graue anzusehen ist, so gelangt man unwillkiirlich zu der Frage, „ob niclit 
etwa dcr Tridymit hier, und liberhaupt in alien Fallen, wo er als Gesteinsgemcngthcil auf- 

tritt, als ein secundares Product amorpher Kieselsaure zu betrachten ware." 
Leider war das mir zu Gebote stehende Material viel zu unzureichend, urn diese Frage naher zu unter- 

suchen; ich glaubtc jedoch hiemit auf dieselbe aufmerksam machen zumttssen, weil sich hiebei moglicher 

weise neue Gesichtspunkte f'iir die Erklarung des Dimorphismus iiberliaupt, specicll aber der Trimorphie der 
Kieselsaure gewinnen licssen. 

Vergleicht man noch schliesslicli unscre Liparite mit einigen anderen bekannten der gricchischen Inseln, 

wie z. B. mit denen der Insel Kos, oder mit den tracliytisclien Gesteinen von Smyrna, von denen mir einige 

Proben zur Vcrfugung standen, so ergibt sich, dass dieselben zuin Theil mit denen von Kos, zum Thcil mit 

einzelncn von Smyrna vollkommen iibereinstimmen. 
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182 Friedrich Teller.   Der geologische Bau der Insel Rub boea. 

ERKLAEUNG DEE ABmUHTNCIHN. 

TA FEL  I. 

Fig.  I.  Das Gebirgsland von Mittel-Euboea; gesehen von Hagios Mercurios in Attfka. (Naoh einer Skizze von V. Heger.) 
„    2.  Ansicht dor Delphi-Kette von Liathani bei Tanagra in Attika. (Nacb einer Skizze von F. Heger.) 
„   a.  Der steile Absturz des Kandili gegen den Canal von Euboea; gesehen von der Bucht von Larymna iuLokris. (Naoh 

oinor .Skizze von F. Heger.) 

TA PEL   II. 

Fig. t. Profil kings des Hauptkammes der Delphi-Kette, zwischen dem Delphi-G-ipfel unci dem Xerovuni. 
„    2.   Profll airs dem Thai von Stropanaes gegen don NW.-Absturz des Xerovuni-Gebirges. 
„    :!. Profil vom Mte. Arkudi durch cias Thai von Stropanaes und liber die Mavrovuni in das TortiSrbecken von Komi. 
,,   4.  Profil aus dem Tertiftrb«cken von (lidos liber Apokrimnos und don Hauptkamm dor Delphi-Kette ins Thai von Hagia 

Sophia. 

TAFEL  III. 

Fig. l. Profil durch die Thaler von llagios Dimitrios und Kaliann naoh dem Ooha-Gipfel. 
„    2.  Profil von Stura fiber Mte. Kliosi nnd Kalorisi ins Thai von Aloxi und liber Melissona und den Mte. Plakota auf den 

Ooha. 
„    3. Profil ISngs des Saumweges von Stura naeh Karysto. 
„    4.   Profit von Vatliya langs der Kaki-Skala nach Aliveri und dotn See von Distos. 
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'roller: Der geologisch.e Ban der fusel Euboea. Taf.I. 

t»EC 30 1»4I 

.> I a « A *J^- Fig.l.Das Gebirgsland   von Mitte! Euboea von rl.Mercurios (itfikajaus geseaen.Nach.eher SkizzevoaF.Heger. 

Fig,2.AnsicbJ der Derphikette von Liathaiu bei Tanagra (Aiiika). Nach einer SMz«e TOD F.Heger. 

l;i«).;S.AIisiui'z des K&ndiligebirges gegen den Kauai von Enboea.¥acii einer Skiaze you F.Heger (gesehen von der Buoil vrai Lraynma in Lokris.) 
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teller: Der sSeologische Ban der Ense] Euboea 

Metamorphische Bild.xm.gei) Siid Eiiboea's 
(zuRg.1,2 u.3.) 
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