
Obersicht iiber 
das Ordovizium von Bornholm. 

Von 

Chr. Poulsen. 

Einleitung. 
Seit dem Erscheinen der Beschreibung zur geologischen Karte 

von Bornholm1) haben die Arbeiten von H. P . A. FUNKQUIST2) , E. 
M. NØRREGAARD3) und die Untersuchungen des Verfassers4) zur 
Erweiterung unserer Kenntnisse vom Ordovizium Bornholms bei-
getragen. Da in diesen Arbeiten jedoch nur kleinere Abteilungen 
des Ordoviziums behandelt werden, so war ich der Uberzeugung, 
dafi durch neue Fossilaufsammlungen, besonders im Orthoceratiten-
kalk und in der Schieferserie zwischen dem Orthoceratitenkalk und 
dem mittleren Dicellograptusschiefer, eine genauere Altersbestim-
mung dieser Schichten zu erreichen sein muBte, und daB man sie auf 
breiterer palåontologischer Basis mit den Ablagerungen anderer 
Gegenden wiirde parallelisieren konnen. 

Seit 1923 håbe ich verschiedentlich Fossilaufsammlungen in Ver-
bindung mit stratigraphischen Untersuchungen auf Bornholm vor-
genommen. Als Resultat liegt nun eine Reihe von Beobachtungen 
vor, die teils direkt, teils in Verbindung mit den ålteren Aufsamm-
lungen und Beobachtungen von FUNKQUIST, GRONWALL, HADDING, 

JOHNSTRUP, NATHORST und NØRREGAARD neue Beitråge zur Kennt-
nis der Fauna und Stratigraphie der ordovizischen Schichtenserie 
liefern, und die die nachstehende Ubersicht ermoglicht haben. 

x) K. A. GRONWALL & V. MILTHERS: Beskrivelse til Geologisk Kort over Dan
mark, Kortbladet Bornholm. Danmarks Geol. Undersøgelse, 1. Række Nr. 13, 
København 1916. 

2) H. P. A. FUNKQUIST: Asaphusregionens Omfattning i Sydostra Skåne och på 
Bornholm. Medd. Lunds Geol. Faltklubb, Ser. B. Nr. 11. Lund 1919. 

3) E . M . N Ø R R E G A A R D : Bjergarterne i Bornholms og Sydøst-Skånes Asaphus-
Region. Danmarks Geol. Undersøgelse, 4. Række, Bd. 1, Nr. 19, København 1925. 

4) CHR. POULSEN: Om Dictyograptusskiferen paa Bornholm. Medd. Dansk Geol. 
Foren. Bd. 6 H. 2, København 1922. 
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Es ist mir eine angenehme Pflicht, dem Direktor des Mineralogisk 
Museum, Professor O. B . BØGGILD, an dieser Stelle meinen Dank 
auszusprechen fiir die Unterstiitzung, die er wåhrend mehrerer 
Jahre meinen Untersuchungen hat zu Teil werden lassen, indem er 
einen Teil der fiir geologische Reisen vorhandenen Mittel zu meiner 
Verfugung stellte. Auch Dozent J . P . J . RAVN, dem Leiter der 
palåontologischén Sammlungen, schulde ich groBen Dank fiir das 
Interesse, mit dem er den Untersuchungen gefolgt ist und fiir die 
grofie Bereitwilligkeit, mit der er mir bei verschiedenen Gelegen-
heiten mit Ra t und Auskiinften zur Seite gestanden hat. 

Dictyonemaschiefer. 
Uber diese Ablagerung Iiegen bisher keine Beobachtungen vor, 

welche die vom Verf. 1922 publizierten Ergebnisse ergånzen konn-
ten1). 

Orthoceratitenkalk. 
JOHNSTETJP gibt in seinem »AbriB der Geologie von Bornholm«, 

1891, nur eine åuBerst kurze Beschreibung des Bornholmer Orthoce-
ratitenkalks. 

GRONWALL bespricht in seiner Beschreibung zur geologischen. 
Karte von Bornholm (S. 71—74) den Orthoceratitenkalk etwas 
ausfiihrlicher, teilt neue Beobachtungen mit, und ordnet auf der 
Grundlage seines reichen Beobachtungsmaterials den Orthocera
titenkalk in einer von der Auffassung JOHNSTRTJP'S recht abweichen-
den Weise in das geologische Kartenbild ein. GRONWALL'S Be
schreibung dreht sich naturlich hauptsåchlich um diejenigen Era-
gen, die fiir die Ausarbeitung der geologischen Karte von Bedeutung 
waren. Sein Material gab jedoch Veranlassung zu einem Vergleich 
mit dem Orthoceratitenkalk von Schonen, wobei GRONWALL zu fol-
genden Ergebnissen kommt: »Der Bornholmer Orthoceratitenkalk 
stimmt sowohl palåontologisch als auch petrographisch vollkommen 
mit dem Orthoceratitenkalk des siidostlichen Schonen iiberein. 
Dagegen ist der Orthoceratitenkalk von Fogelsång etwas abweichend 
ausgebildet, da dieser dunkler und fast schwarz ist. 

Man ist somit berechtigt, den Orthoceratitenkalk bei einem Ver-
x) CHR. POULSEN: Om Dictyograptusskiferen paa Bornholm. Medd. Dansk Geol. 

Foren. Bd. 6 Nr. 8, København 1922. (Zugleich erschienen: Danmarks Geol. Under
søgelse, 4. Række, Bd. 1, Nr. 16). 
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gleich zwischen den Ordovizium Bornholms und Schonens als Fix-
punkt zu betrachten.« 

GEONWALL'S Arbeiten haben uns ein ausgezeichnetes Bild von 
dem Habitus und den Lagerungsverhåltnissen des Orthoceratiten-
kalks von Bornholm geliefert. Eine Untersuchung der Fauna des 
Orthoceratitenkalks, der bisher als recht artenarm betrachtet wurde, 
stand jedoch noch aus. Um diese Liicke auszufiillen, sammelte der 
Verf. bei verschiedenen Gelegenheiten Versteinerungen an den ver-
håltnismåfiig wenigen Lokalitåten, die heute noch zugånglich sind, 
namlich S k e l b r o (Risebæk), L i m e n s g a d e und an einer Lokalitåt 
200 m n o r d l . v o n V a s a g a a r d . 

Der ca. 5 m måchtige Orthoceratitenkalk zeigt an den verschiede
nen Stellen keine groBeren petrographischen Unterschiede. An allen 
drei Lokalitåten findet man zu unterst eine ca. 12 cm måchtige 
Schicht, die .GRONWALL folgendermafien beschreibt1): »Wie bereits 
iriiher angedeutet, findet sich im liegenden Teil des Orthoceratiten
kalks ein Phosphoritkonglomerat, welches DEECKE (1897) zum er
sten Mal beschrieben hat. Zu unterst findet man hier dichten Phos-
phorit mit deutlicher Schichtung, in welchem DEECKE chalcedoni-
sierte Schwammnadeln gefunden hat. Dariiber kommt eine Schicht, 
die durcheinander kristallisierten Kalkspat, Phosphoritknollen und 
Glaukonitkorner enthålt. Diese Schicht ist 12 cm måchtig und wird 
nach oben von einer »Trockenflåche« begrenzt.« 

Ein sorgfåltiges Absuchen dieser Schicht fiihrte zu dem Ergebnis, 
dafi Versteinerungen ausschliefilich auf den Phosphorit beschrånkt 
sind. Die Phosphoritknollen im Konglomerat enthalten die gleichen 
Arten wie die Phosphoritschicht selbst, nåmlich: 

Obolus (Broggeria) salteri (HOLL) 

Obolus? sp. ind. 
Hyolithus? sp. ind. 

Obolus (Broggeria) salteri (HOLL) hat eine verhåltnismåBig grofie 
vertikale Verbreitung, indem sie in der Olenusstufe, im Dictyonema
schiefer und im Ceratopygekalk vorkommt. Sie ist jedoch nicht 
aus jungeren Schichten als aus dem Ceratopygekalk bekannt. Es 
liegen somit die beiden folgenden Moglichkeiten vor: Entweder ge-
hort die nur 2—4 cm måchtige Phosphoritschicht zu dem darunter-
liegenden Dictyonemaschiefer, was am wahrscheinlichsten ist, oder 
sie ist ein Åquivalent der Ceratopygeschichten oder eines Teiles der-

' ) op. cit. p. 73. 
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selben. Das Konglomerat iiber der Phosphoritschicht muB auf jeden 
Fall als das Basalkonglomerat des Orthoceratitenkalks aufgefaBt 
werden; es ist ein ausprågtes Transgressionskonglomerat mit ab-
gerollten Bruchstiicken aus der liegenden Phosphoritschicht und 
enthålt auBerdem groBe Mengen von Glaukonitkornern. 

Die Schichtserie iiber dem Phosphorithorizont, der eigenthche 
Orthoceratitenkalk, kann petrographisch in vier Horizonte eingeteilt 
werden. Uber dem Basalkonglomerat folgt zunåchst ca. 30 cm glau-
konithaltiger Kalkstein mit verstreuten, kleinen, kantigen Phospho-
ritstucken. Diese Schicht, welche lokal (Skelbro) sehr fossilreich ist 
und mehrere »Trockenflåchen« von der Art enthålt, wie sie auch 
an der oberen Grenze des Basalkonglomerats zu finden ist, wird von 
einer ca. 100 cm måchtigen Serie ziemlich gleichartiger Kalkbånke 
iiberlagert. Dariiber folgt eine ca. 80 cm måchtige Serie von diinnen 
Kalkbånken, die mit diinnen 0.5;—4.o cm måchtigen Tonschiefer-
lagen wechsellagern. Die oberste Abteilung ist ein dickbankiger 
Kalkstein, dessen Måchtigkeit schåtzungsweise zu ca. 280 cm be-
stimmt werden kann. 

tiber die Fauna des Bornholmer Orthoceratitenkalks finden wir 
in der Literatur nur spårliche Angaben. JOHETSTRTTP1) nennt folgende 
Arten: Megalaspis limbata SARS & BOECK, Ptychopyge applanata 
ANG., Niobe insignis LINRS. 2 ) , Symphysurus palpebrosus (DALM.), 
Nileus armadillo DALM., Agnostus glabratus ANG. , Orthoceras sp. 
»zwei undeutliche Exemplare wahrscheinlich Orth. regulare und com
mune«, Bellerophon sp. und Euomphalus sp., »die beiden letzteren 
aus der obersten dunklen Kalkbank.« 

Nach GRONWALL3) kommen folgende Versteinerungen am håufig-
sten vor: Megalaspis limbata SARS & BOECK, Ptychopyge applanata 
ANG., Symphysurus palpebrosus (DALM.), Nileus armadillo DALM., 

sowie Arten von Orthoceras, Bellerophon und Euomphalus. 
Diese Fauna låBt erkennen, wie auch bereits GRONWALL bemerkt, 

dass der Orthoceratitenkalk von Bornholm den ålteren Teilen des 
schwedischen Orthoceratitenkalks entspricht und nach FUNKQTJTST3) 

sowohl den Limbatakalk als auch den unteren Asaphuskalk um-
faBt. Leider hat sich auf Bornholm keine Grenze zwischen diesen 

*) F . JOHNSTRUP: Abrifi der Geologie von Bornholm. 1891, p . 24. 
2) Es glilckte dem Verf. nicht, diese zur Ceratopygefauna gehorige Art zu finden. 

Es liegt hier wahrscheinlich eine Verwechslung mit Niobe frontalis (DALM.) vor. 
3) op. cit. p. 73. 
4) op. cit. p . 33 und 47. 
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beiden Abteilungen nachweisen lassen. Dies ist vor allem darauf 
zuriickzufuhren, daB die Versteinerungen in einem Teil der Schichten 
so schlecht erhalten sind, daJ3 sie sich nicht mit Sicherheit bestim-
men lassen. Es muB jedoch darauf hingewiesen werden, daB Ptycho-
pyge applanata ANG., eine der fiir den unteren Asaphuskalk charak-
teristischen Arten, erst in der obersten der vier oben besprochenen 
Abteilungen des Orthoceratitenkalks aufzutreten scheint. 

Die Fauna des Bornholmer Orthoceratitenkalks besteht fast aus-
schlieBlich aus Trilobiten; die restlichen, wenigen Arten von Brachio-
poden, Mollusken und Ostrakoden sind fiir die vorliegende Ubersicht 
bedeutungslos. Das vorliegende Material enthålt 41 Trilobitenarten, 
von denen 16 neu sind. Eine Beschreibung der Fauna wird spåter 
naeh AbschluB der Materialbearbeitung erfolgen. 

In der beifolgenden Ubersicht (S. 48—49) iiber die vertikale und 
horizontale Verbreitung der Trilobiten wird nur zwischen einem 
unteren und einem oberen fossilfuhrenden Horizont (Schicht A und B) 
unterschieden; der Limbatakalk und der untere Asaphuskalk sind 
in einer Rubrik (als Schicht B) eingeordnet, da ein sehr groBer Teil 
des dem Schema zugrunde liegenden Materials aus ålteren Samm-
lungen stammt, die keine nåheren Angaben iiber das Herkunfts-
niveau der betreffenden Fossilien enthalten. Hierzu tri t t noch die 
oben erwåhnte Schwierigkeit einer Grenzziehung zwischen dem 
Limbatakalk und dem unteren Asaphuskalk von Bornholm. 

Das Material aus der Schicht A, dem unteren fossilfyhrenden Ho
rizont, entstammt mit Ausnahme von drei Exemplaren den Auf-
sammlungen des Verfs. Es handelt sich hier um die Schicht un-
mittelbar iiber dem. Basalkonglomerat des Orthoceratitenkalks. 
Diese ist, wie oben erwåhnt, ca. 30 cm måchtig und enthålt kleine, 
kantige Stiicke schwarzen Phosphorits, der ein so charakteristischer 
Bestandteil ist, daB eine Verwechslung mit Schicht B ausgeschlossen 
ist, selbst in den Fallen, wo nur Handstiicke zur Verfiigung stenen; 
aufierdem ist Schicht A bedeutend reicher an Glaukonitkornern als 
Schicht B. Die Schicht war nur bei S k e l b r o und L i m e n s g a d e zu-
gånglich und ist z. Zt. nur noch an der letztgenannten Lokalitåt 
aufgeschlossen. Bei Skelbro treten wohlerhaltene Versteinerungen 
in groBen Mengen auf, bei Limensgade findet man dagegen nur un-
bestimmbare Bruchstiicke. 

Bei Betrachtung der Faunenliste fållt der groBe faunistische • 
Unterschied zwischen Schicht A und Schicht B ins Auge. Schicht A 
enthålt 26 Trilobitenarten, von denen sich nur 6 in Schicht B 
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U b e r s i c h t d e r v e r t i k a l e n u n d d e r h o r i z o n t a l e n V e r -
b r e i t u n g d e r T r i l o b i t e n d e s O r t h o c e r a t i t e n k a l k s 

v o n B o r n h o l m . 

Vertikale Verbrei-
tung in anderen 

Gebietenl) 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

19. 

20. 

Ampyx nasutus DALM 
— volborthi SCHM 

— n. s p . . . . , 
Ceratopyge n. sp. 

Cybele n. sp 
Cyclopyge umbonata (ANG.) . . . 

— — n. var. . . , 
Cyrtometopus clavifrons 

(DALM.) 

— sp 
— n. sp 

Harpides n. sp 
Harpina vel Harpes sp 
Holometopus n. sp 
Illaenus revaliensis HOLM 

— SP 
Megalaspis acuticauda A N G . . . , 

— cfr. explanata ANG. 
— limbata SARS & 

BOECK 

— stenorhachis A N G . . 
Nileus armadillo DALM 

* 
?2) 

* * 

*) Zusammenstellung hautpsachlich auf der Grundlage der folgenden Arbeiten: 
W. C. BROGGER, Die silurischen Etagen 2 und 3. 1882. W. LAMANSKY, Die altesten 

silurischen Schichten RuClands (Etage B). 1905. G. LINDSTROM, List of the Fossil 
Fauna of Sweden. 1888. J . C. MOBERO, Anteckningar om Olands ortocerkalk. 1890. 
J. C. MOBERG & C. O. SEGERBERG, Bidrag til kannedomen om Ceratopygeregionen. 

1906. F. SCHMIDT, Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten. 1881—1907. 
C. WIMAN, Uber das Silurgebiet des Bottnischen Meeres. 1893. C. WIMAN, tJber 
die Silurformation in Jemtland. 1893. C. WIMAN, Ein Shumardiaschiefer bei Lanna 
in Nerike. 1905. 

2) LINDSTROM (op. cit. p . 9) erwahnt Megalaspis stenorhachis ANG. aus dem 
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2 1 . Niobe explanata A N G 
22. — frontalis ( D A L M . ) 

2 3 . — laeviceps ( D A L M . ) 

24. — lindstromi S C H M 

25 . — sp 
26. — n . sp 
27 . Pter'ygometopus sclerops ( D A L M . ) 
28 . Ptychopyge applanata A N G 
29. -— media A N G 
30. — multicostata A N G . . . 
3 1 . — truncata ( N I E S Z K . ) . . 

32. — n . sp 
3 3 . Remopleurides n . sp 
34. Stygina ? n . sp 
35 . Symphysurus palpebrosus 

( D A L M . ) 

36. Trinodus lentiformis ( A N G . ) . . . . 
37 . — n . sp . aff. tardus 

( B A R R . ) 

38 . Trinucleoides n . sp 
39. n . gen . e t n . sp . I 
40. I I 
4 1 . I I I 

3 £ 

Vertikale Verbrei-
tung in anderen 

Gebieten 

* — 

* * 
* 
? 
? 

— * * 

wiederfinden. Es ist daher gerechtfertigt, Schicht A als eine beson
dere stratigraphische Einheit anzusehen. Fiir diese Ansicht spricht 
auch die Tatsache, daB mehrere Arten aus Schicht A Beziehungen zu 
Arten des Ceratopygekalks und des Planilimbatakalks haben. Dies 
gilt z. B. fiir Megalaspis stenorhachis ANG., eine Art, deren vertikale 
Verbreitung wohl noch nicht endgiiltig feststeht, die jedoch beson-

»Lower gray Orthoceratite limestone«. Es diirfte jedoch zweifelhaft sein, ob diese Art 
in einem so hohen Niveau des Orthoceratitenkalks vorkommt. MOBERG (op. cit. p. 22) 
hat daraut hingewiesen, daB wahrscheinlich in den Sammlungen, welche die Grund
lage fiir LINDSTROM'S Fossillisten gebildet haben, in einigen Fallen eine Mischung von 
Arten aus verschiedenen Horizonten vorgekommen ist. 

4 
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ders im Ceratopygekalk und im Planilimbatakalk auftritt. In die-
sem Zusammenhang sei auch die Gattung Ceratopyge COBDA er-
wåhnt, die durch eine neue Art vertreten ist, ferner eine neue Art 
von Harpides, welche der im Ceratopygekalk und im Shumardia-
schiefer auftretenden Art Harpides rugosus SAKS & BOECK sehr 
nahe steht. 

Die seehs Arten, die sowohl in Schicht A wie auch in Schicht B 
auftreten, sind Megalaspis limbata SARS & BOECK, Nileus armadillo 
(DALM.) Niobe explanata ANG., Niobe frontalis (DALM.), Symphysurus 
palpebrosus (DALM.) und Trinodus lentiformis (ANG.) . Diese sind zwar 
typische Arten des Orthoceratitenkalks, jedoch haben einige von 
ihnen, nåmlich Nileus armadillo, Niobe frontalis und Trinodus lenti
formis, eine ziemlich bedeutende vertikale Verbreitung, da sie schon 
im Planilimbatakalk auftreten, die erstgenannte Art. sogar schon 
im Ceratopygekalk. Dasselbe gilt fiir Niobe laeviceps (DALM.), von 
der man erwarten konnte, daB sie auch im unteren Teil von Schicht 
B auftritt, die jedoch bis jetzt n u r a u s Schicht A vorliegt. Hierbei 
ist jedoch zu bemerken, daB Nileus armadillo, Niobe frontalis, Niobe 
laeviceps und Trinodus lentiformis ihre Bliitezeit nach der Ablagerung 
des Planilimbatakalks erreichten. 

Typische Exemplare von Megalaspis limbata treten in Schicht A 
zusammen mit Formen auf, welche Beziehungen zu ålteren Faunen 
aufweisen. Infolgedessen ist es wohl am richtigsten, diese Schicht 
als eine Ubergangsbildung zwischen dem Planilimbatakalk und dem 
Limbatakalk aufzufassen. 

Eine Fauna, wie sie die Schicht A charakterisiert, ist aus anderen 
Gegenden noch nicht bekannt geworden; zwei der Arten geben je
doch einen Hinweis darauf, daB sich moglicherweise durch erneute 
Untersuchungen bei Fogelsång und vielleicht auch im siidostlichen 
Schonen eine åhnliche Ubergangszone wird nachweisen lassen. In 
erster Linie denke ich hier an Cyclopyge umbonata (ANG,) , eine der 
haufigsten Arten der Schicht A, die nach allem, was bisher bekannt 
ist, als Leitfossil fiir diese Schicht anzusehen ist. Diese Art ist meines 
Wissens bisher nur von Fogelsång bekannt, wo sie in der Basis-
schicht des Orthoceratitenkalks åuBerst zahlreich ist1). Hier tr i t t sie 
zusammen mit einer reichen Fauna auf, die noch nicht nåher unter-
sucht ist, die jedoch vermutlich mehrere der von Schicht A er-
wåhnten neuen Arten enthålt. Das Auftreten von Cyclopyge um-

x) J . C. MOBERG: Aeglina umbonata ANGELIN sp. Geol. Foren, i Stockholm For
handl., Bd. 29. Stockholm 1907. 
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bonata bei Fogelsång deutet darauf hin, dafl es sich hier um ein 
Åquivalent zu Schicht A handelt. In Ubereinstimmung mit der flir 
die iibrigen Unterabteilungen des Orthoceratitenkalks giiltigen Ter-
minologie kann man deshalb fiir diesen Horizont passend den Na-
men U m b o n a t a k a l k in Vorschlag bringen. 

ANGELIN zitiert in der Palaeontologia Scandinavica Holometopus 
limbatus Aire, aus dem Orthoceratitenkalk von Fogelsång. Nach 
MOBERG1) ist diese Art eine der charakteristischen Fossilien des 
Planilimbatakalks und muB daher wohl aus der Basisschicht mit 
Cyclopyge umbonata stammen. Auch hierdurch erhålt die Auffassung 
eine Stiitze, daB der Umbonatakalk als eine Ubergangsbildung 
zwischen dem Planilimbatakalk und dem Limbatakalk anzu-
spreehen ist. 

Der Orthoceratitenkalk des sudostlichen Schonens ist nach FUNK-

QUIST2) als Limbatakalk und unterer Asaphuskalk entwickelt, und 
es ist nun die Frage, ob auch in diesem Gebiet eine dem Umbonata
kalk entsprechende Ubergangszone vorhanden ist. Megalaspis lim-
bata SARS & BOECK geht im unteren Teil des Orthoceratitenkalks 
bei K o m s t a d nach unten zu sogar bis zur Grenze gegen die Schiefer 
mit Isograptus gibberulus NICH. In der Basisschicht des Kalks fand 
FUNKQUIST ein Bruchstiick einer Ceratopyge-Art (Kopfschild), 
welche sich von den sonst bekannten Arten der Gattung durch 
einen ungewohnlich schmalen vorderen Limbus auszeichnet. Durch 
das gleiche Merkmal ist auch die im Umbonatakalk von Bornholm 
auftretende Ceratopyge n. sp. gekennzeichnet; ein Vergleich des 
Bornholmer Exemplars mit dem von Komstad war leider unmoglich, 
da das Ietztere in der im Geologischen Institut in Lund aufbewahrten 
Sammlung FUNKQUIST'S nicht zu finden war. Ob auch im sudost
lichen Schonen eine Ubergangszone mit Cyclopyge umbonata aus-
gebildet ist, wird sich erst durch erneute Untersuchungen feststellen 
lassen. Die erwåhnte, von FUNKQUIST zusammen mit Megalaspis 
limbata gefundene neue Ceratopyge-Art erlaubt jedoch den SchluB, 
daB diese Zone auch im sudostlichen Schonen ausgebildet zu sein 
scheint. 

Ein weiteres Resultat der Untersuchungen an der Trilobitenfauna 
des Bornholmer Orthoceratitenkalks ist der Nachweis, daB drei 
Arten nåmlich Ampyx volborthi SCHM., Illaenus revaliensis HOLM 

*) J. C. MOBEIIO: Anteckningar om Olands ortocerkalk. Sveriges Geol. Undersokn., 
Ser. C, Nr. 109. Stockholm 1890. 

2) op. cit. 
4* 
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und Niobe lindstrdmi SCHM., eine grofiere vertikale Verbreitung be-
sitzen als bisher angenommen wurde (s. die tabellarische Uber-
sicht S. 48—49). 

Nach den petrographischen Eigenschaften seiner Gesteine zu 
schlieBen, ist der untere Teil des Bornholmer Orthoceratitenkalks, 
de r U m b o n a t a k a l k , in s e h r g e r i n g e r Tiefe z u m A b s a t z 
g e l a n g t . Verf. schlieBt sich in jeder Beziehung GRONWALL'S Ver
mutung1) an, daB die Meerestiefe so gering gewesen ist, daB sich 
die Wirkungen von Ebbe und Flut geltend machen konnten. Hierauf 
deuten, wie schon GRONWALL bemerkte, die eingestreuten Phospho-
ritknollen hin. Diese sind vom selben petrographischen Typus wie 
die Phosphoritschicht zwischen dem Dictyonemaschiefer und dem 
Orthoceratitenkalk, von welcher sie wahrscheinlich herruhren. Der 
Rest des Orthoceratitenkalks, der Limbatakalk und der untere 
Asaphuskalk,.ist in bedeutend tieferem Wasser sedimentiert worden 
als der Umbonatakalk2), jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach in 
der sublitoralen Zone. 

Unterer Dicellograptusschiefer. 
Zwischen dem Orthoceratitenkalk und dem mittleren Dicello

graptusschiefer findet sich ein seit langem bekannter Komplex von 
Tonschiefern. Das zweifellos beste Profil befand sich in dem jetzt 
aufgelassenen und mit Wasser gefiillten Kalkbruch von S o l d a t e r-
g a a r d , von wo JOHNSTRTJP Sammlungen zusammengebracht hat. 

GRONWALL schenkte dieser Schieferserie besondere Aufmerksam-
keit und untersuchte sie im Soldatergaard-Kalkbruch und an der 
Lokalitåt 200 m n o r d l . von V a s a g a a r d . GRONWALL stellte sich 
die Aufgabe zu untersuchen, ob der Orthoceratitenkalk von Born
holm von einer Zone mit Trinucleus bronni (SARS & BOECK) ( = T. 
coscinorrhinus ANG.) iiberlagert sei, wie es im siidostlichen Schonen 
der Fall ist. GRONWALL3) kam hierbei zu dem Ergebnis, daB diese 
Zone »anscheinend durch die den Orthoceratitenkalk iiberlagernden 
fossilleeren Schiefer vertreten wird.« . 

Spåter untersuchte FTJNKQUTST die Schichten nordl. von Vasa-

!) op. cit. p . 73. 
2) E. M. NØRREGAARD : Nogle Bemærkninger om Ortoceratitkalkens Petrografi. 

Medd. Dansk Geol. Foren., Bd. 3. København 1907. 
3) op. cit. p. 75. 
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gaard und an der L æ s a a s u d s i i d o s t l . v o n H u l l e g a a r d und 
nahm eine detaillierte stratigraphische Unterteilung vor1). NØRRE

GAARD2) publizierte eine petrographische Beschreibung der auf-
gesammelten Gesteinsproben. Nach FUNKQTJIST enthalten die Schie
fer kein eigentliches Leitfossil, so daB ihr richtiger Platz in der 
Schichtenfolge nur schwierig anzugeben ist, jedoch meint er, daB 
diese Serie wahrscheinlich den Schieferm iiber der Zone mit Tri-
nucleus bronni bei Tommarp entsprechen. 

Auf Grund von FUNKQTTIST'S Untersuchungen kann man nach 
Ansicht des Verfs. die Schieferserie in zwei Abteilungen gliedern. 

D i e u n t e r e A b t e i l u n g beginnt mit einem eigenartigen, bis zu 
30 cm måchtigen Konglomerat. Dieses lagert direkt auf dem Ortho-
ceratitenkalk und besteht aus schwarzem, phosphoritischem Ton-
schiefer, der oolithische, meist linsenformige Phosphorit- und Pyrit-
konkretionen enthålt. In dieser Schicht, die gegenwårtig nur im Bett 
der Læsaa in der Grabensenke bei L i m e n s g a d e zugånglich ist (Fig. 
3, S. 61 und Pig. 4, S. 64), fand der Verf. Conodonten, welche 
verschiedenen Arten der Gattung Drepanodus PANDER angehoren. 
Im iibrigen besteht diese untere Abteilung aus Tonschiefern, wech-
sellagernd mit schiefrigem Ton, deren Gesamtmåchtigkeit etwa 160 
cm ausmacht. Die Schichten sind stellenweise im Bett der L 36 S£L £t 
o s t l . des S o l d a t e r g a a r d - K a l k b r u c h s aufgeschlossen. In einem 
Niveau ungefåhr in der Mitte dieser Serie finden sich spårliche, un-
bestimmbare Fragmente artikulater Brachiopoden (Orthis?). 

Die o b e r e A b t e i l u n g ist jetzt nur in der L æ s a a s u d s i i d o s t l . 
v o n H u l l e g a a r d aufgeschlossen (Lok. B auf der Karte S. 61). 
Hier findet man zu unterst ein ca. 5 cm måchtiges Konglomerat aus 
griinem, sandigem, glimmerhaltigem Schiefer mit walnuBgroBen 
Knolien schwarzen Phosphorits; dariiber folgen ca. 4—6 cm blau-
griiner, glimmerhaltiger Tonschiefer, iiberlagert von etwa 60 cm 
grauem Tonschiefer, dessen obere 22 cm dunkler sind und algenåhn-
liche Flecken zeigen. Das Einfallen der Schichten ist 3° nach N 17° O. 
Etwas weiter nordlich (Lok. A auf der Karte S. 61) folgen im Han
genden schwarze Schiefer mit Climacograptus rugosus TTJLLB. 

(mittlerer Dicellograptusschiefer). Die Schichten bei Lok. B sind 
ziemlich fossilarm. In dem blaugriinen Schiefer fand sich nur ein 
Fragment eines Ichthyodoruliten. Der graue Schiefer enthålt fol-
gende Arten: 

x) op. cit. p. 30—31. 
2) op. cit. (1925), 
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Diplograptus tornquisti H D G . 
Climacograptus cf. putillus (HALL) 

— scharenbergi LAPW. 
Lingula dicellograptorum H D G . 
Sowerbyella sericea (Sow.) var. restricta (HDG. ) . 

Das Material, welches JOHNSTKUP aus diesem Horizont des Sol-
datergaard-Kalkbruchs sammelte, enthålt folgende Arten: 

Climacograptus scharenbergi LAPW. 
Sowerbyella sericea (Sow.) var. restricta (HDG.) 

Or this argentea His. 
Hyolithus (s. 1.) sp. ind. 

Da Diplograptus tornquisti der obersten Zone des unteren Dicello-
graptusschiefers (Zone mit Nemagraptus gracilis (HALL)) angehort 
und Sowerbyella sericea var. restricta in dieser Zone zum ersten Mal 
auftritt, so geniigt diese kleine Fauna vollauf zur Altersfestleguhg 
der o b e r e n Abteilung der Schieferserie. Dieses Ergebnis konnte 
man schon im Voraus vermuten, da der graue Schiefer nach oben all-
måhlich in schwarzen Schiefer mit Climacograptus rugosus iibergeht. 

Die u n t e r e , fast fossilleere Abteilung der Schieferserie ist sehr 
viel schwieriger altersmåBig zu bestimmen, da man hier nur die 
petrographische Beschaffenheit der Gesteine als Anhaltspunkt hat. 
Jedenfalls ist es bemerkenswert, daB nach GKONWALL1) und PXTNK-

QUIST2) der Orthoceratitenkalk (untere Asaphuskalk) von Tom-
m a r p von einem Phosphoritkonglomerat iiberlagert wird, welches 
dem Konglomerat an der Basis der Schieferabteilung von Bornholm 
sehr åhnlich ist. Bei Tommarp bildet dieses Konglomerat die Grenze 
zwischen dem Orthoceratitenkalk und den Schichten mit Trinucleus 
bronni. GKONWALL3) parallelisierte das Phosphoritkonglomerat von 
Tommarp mit dem von Bornholm und schloB daraus, daB die Zone 
mit Trinucleus bronni wahrscheinlich durch die fossilleeren Schiefer 
vertreten wird, welche den Bornholmer Orthoceratitenkalk iiber-
lagern. Wie oben dargelegt, g e h o r e n j e d o c h d ie o b e r s t e n 
70 cm d i e s e r S c h i e f e r s e r i e z u r o b e r s t e n Z o n e des un
t e r e n D i c e l l o g r a p t u s s c h i e f e r s , der Zone mit Nemagraptus gra-

*) op. cit. 
2) op. cit. 
3) op. cit. p . 75. 
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.cilis (HALL). GRONWALL'S Parallelisierung muB daher auf den un-
teren Teil der Schieferserie beschrånkt werden. Die Liicke iiber dem 
Orthoceratitenkalk hat demnach auf Bornholm denselben Umfang 
wie im siidostl. Schonen und entspricht dem oberen Didymograptus-
schiefer, sowie mindestens der Hålfte des unteren Dicellograptus-
schiefers. In Anbetracht dieser Ubereinstimmung mit den Verhålt-
nissen des siidostl. Schonen ist es eine iiberraschende Tatsache, daB 
das Ordovizium Bornholms von der Zone mit Nernagraptus gracilis 
ab mehr Beziehungen zum Ordovizium des westl. Schonen auf-
weist, denn die Åquivalente des Cystideenschiefers und des Kalks 
mit Ampyx rostratus SARS von Siidost-Schonen sind hier, wie auf 
Bornholm, typische Graptolithenschiefer (s. Schema S. 62). 

Der Verf. hatte keine Gelegenheit, eine genauere Untersuchung 
der von FTJNKQTJIST beschriebenen Lokalitåten nordl. von Vasa-
gaard vorzunehmen. Die Verhåltnisse entsprechen hier, abgesehen 
von kleineren Måchtigkeitsschwankungen einiger Schichten, denen 
der Læsaa auf der Strecke von Lokalitåt B bis ostl. des Soldater-
gaard-Kalkbruchs. 

Mittlerer Dicellograptusschiefer. 
Der mittlere Dicellograptusschiefer von Bornholm ist von H A D 

DING1) ausfiihrlich beschrieben worden. Da hiertiber keine neueren 
Beobachtungen von wesentlicher Bedeutung vbrliegen, so kann 
hier auf HADDING'S Arbeiten verwiesen werden. 

Trinucleusschiefer. 
Ein vollståndiges Profil durch den gesamten Trinucleusschiefer 

findet sich nur am Ufer der Læsaa n o r d l . v o n V a s a g a a r d (Lo
kalitåt a auf der Karte S. 56), wo er auf mittlerem Dicellograptus
schiefer auf lagert. 

Die Grenze zwischen dem Graptolithenschiefer und dem Tri
nucleusschiefer wird hier durch eine bis zu 20 cm måchtige, hell-
gelbe, stark umgewandelte, schiefrige Schicht markiert, die rost-
braue Schichtflåchen und zahlreiche Hohlråume, wahrscheinlich 

*) A. HADDING : Der mittlere Dicellograptusschiefer auf Bornholm. Lunds Univer
sitets Årsskrift, N. F., Afd. 2, Bd. 11, Nr. 4. 1915; siehe auch A. H A D D I N G : Undre och 
mellersta dicellograptusskiffern i Skåne och på Bornholm. Medd. Dansk Geol. Foren. 
Bd. 4, pp. 361—382. København 1915. 



56 CHR. POULSEN: Ubersicht iiber das Ordovizium von Bornholm. 

nach Pyritkonkretionen, aufweist. Die Verwitterung dieser letzteren. 
hat vielleicht die starke Umwandlung des Gesteins bewirkt. Die' 
untersten 38 cm des Trinucleusschiefers sind ziemlich hart, gelbgrau 
oder hellgrau, mit unregelmåBigen, braunvioletten Flecken und 
muscheligem Bruch. Das Gestein ist sehr fossilarm, jedoch fand der 
Verf. Spongiennadeln (?), sowie einige Brachiopoden, unter denen 

Christiania tenuicincta (M'COY) am 
håufigsten ist, und einige noch 
nicht nåher untersuchte Ostraco-
den. tlber dieser Schicht folgt 274 
cm graubrauner, weicher Tonschie-
fer, der petrographisch rechteinheit-
lich ist. Darin eingelagert sind zwei 
Kalkbånke, von denen die untere 
7 cm, die obere 3 cm måchtig ist. 
Die untere dieser Kalkbånke liegt 
etwa 120, die obere etwa 260 cm 
iiber der Grenze gegen die Grapto-
lithenschiefer. Die Gesamtmåchtig-
keit des Trinucleusschiefers im Pro
fil nordl. von Vasagaard betragt ca. 
3,i4 m. 

Eine andere, seit langer Zeit be-
kannte Lokalitåt liegt s i idos t l . 
v o n V a s a g a a r d a m A b h a n g e 

os t l . d e r L (Lok. b auf der Karte Fig. 1). Von dieser Lokali
tå t stammt der groBere Teil der im Laufe der Zeit im Trinucleus-
schiefer gesammelten Versteinerungen1). 

Durch Zufall entdeckte der Verf. eine neue Lokalitåt des Trinu
cleusschiefers sudsiidostl. von Vasagaard dicht an der StraBe (Lok. c 
auf der Karte Fig. 1). Dieses Vorkommen ist von bedeutendem 
Interesse, da der Schiefer hier einen graptolithenfuhrenden Horizont 
enthålt, was bisher auf Bornholm unbekannt war. Das Profil ist 
sehr niedrig; es sind nur 32 cm Schiefer aufgeschlossen. Es handelt 
sich um einen weichen, graubraunen Tonschiefer von der gleichen pe-

T F U 1 I !™ 
SO 100 150 200 

Fig. 1. Die Lokalitaten des Trinu
cleusschiefers bei Vasagaard. 

*) Die Trilobitenfauna ist von J. P. J. Ravn beschrieben worden (»Trilobitfauhaen 
i den bornholmske Trinucleusskifer«, Danmarks Geol. Unders., 2. Række, Nr. 10, 
København 1899). Seit dem Erscheinen dieser Arbeit sind indessen die Sammlungen 
ganz bedeutend gewachsen, und die Brachiopoden, Mollusken und Ostracoden sind 
ilberhaupt noch nicht naher untersucht. 
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trographischen Beschaffenheit wie die Hauptmasse des an den oben 
genannten Lokalitåten a und b bekannten Trinucleusschiefers. In 
Anbetracht der Wichtigkeit dieses Graptolithenfundes wurde das 
kleine Profil Schicht fiir Schicht griindlich abgesucht, um geniigend 
Fossilien fiir eine stratigraphische Einordnung des Schiefers zu-
sammen zu bringen. Das graptolithenfiihrende Niveau liegt un-
gefåhr in der Mitte des Profils. 

Zu oberst finden sich 12 cm Schiefer mit 
Christiania tenuicincta (M'COY) 
Tretaspis granulata (WAHLB.) var. bucklandi (BARR.) 

Darunter folgen 10 cm Schiefer mit 
Dicellograptus anceps (NICH.) var. bornholmiensis n. var. 
Diplograptus (Orthograptus) gracilis (ROEMER) 

Climacograptus scalaris (His.) var. normalis (LAPW.) 

Lingula? sp. 
Dis'cina sp. 
Christiania tenuicincta (M'COY) . 
Orthoceras sp. . 
Tretaspis granulata (WAHLB.) var. bucklandi (BARR.) . • 

In den untersten etwa 10 cm fand sich 
Christiania tenuicincta (M'COY) . 

Das Auftreten von Tretaspis granulata var. bucklandi beweist, 
daB es sich hier bei Lokalitåt c um einen Teil des Trinucleusschiefers 
handelt. Ein Nivellement ergab, daB der Schiefer der Lokalitåt c 
den obersten 20—30 cm des Trinucleusschiefers der Lokalitåt a ent-
spricht. Hier wird er jedoch direkt durch Moråne iiberlagert und 
ist daher oben so stark zertriimmert und verwittert, daB sicher be-
stimmbare Versteinerungen kaum zu finden sind. Ganz zuverlåssig 
ist diese Niveaubestimmung jedoch nicht, da das schwache Fallen 
der Schichten im Verein mit den etwas unregelmåBigen Schicht-
flåchen Fehlermoglichkeiten bei der Messung des Fallwinkels mit 
sich bringen. Fiir beide Lokalitåten wurde ein Einfallen von ca. 
2—3° S gemessen. Unter allen Umstånden gehort jedoch der Schiefer 
der Lokalitåt b zur oberen Abteilung des Trinucleusschiefers, der 
Zone mit Staurocephalus clavifrons ANG. 

Da die Graptolithen eine wichtige Rolle fiir die Parallelisierung der 
Staurocephaluszone mit gewissen Formationen anderer Lander 
spielen, so sollen sie hier nåher besprochen werden. 

Dicellograptus anceps (NICH.) var. bornholmiensis n. var. (Fig. 2) 
tr i t t in grofier Anzahl bei Lokalitåt c auf, in der Regel mit teilweise 
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erhaltenem Relief. Die Varietåt weicht von der typischen Art nur 
durch die Lange der Sicula ab. Diese ist bei der typischen Art nur 
etwa l,s mm lang, wåhrend sie bei var. bornholmiensis eine Lange 
von 2,5—3 mm erreich. 

Das Vorkommen einer Varietåt von Dicellograptus anceps zusam-
men mit Climacograptus scalaris var. normalis in der Staurocephalus-
zone gestattet deren Parallelisierung mit der Zone mit Dicellograptus 

V 
a 

b 

Fig. 2.. Dicellograptus anceps (NICH.) var. bornholmiensis n. var. a: Rhabdosom(X 1); 
b : dasselbe Exemplar ( x l s ) ; c: der proximale Teil eines Rhabdosoms, um die lange 

Sicula zu zeigen ( X 7). 

anceps, der obersten Zone der Upper Hartfell Shales von Schottland, 
wo Climacograptus scalaris var. normalis zum ersten Male auftritt. 
TTJLLBEEG1) hatte bereits 1880 eine solche Auffassung geåufiert, 
jedoch haben spåtere schwedische Verfasser die Ansicht vertreten, 
daB der gesamte Trinucleusschiefer als ein Aquivalent der unteren 
Zone des Upper Hartfell, der Zone mit Dicellograptus complanatus 
LAPW., aufzufassen sei. 

Die Zone mit Dicellograptus anceps, die also der skandinavischen 
Zone mit Staurocephalus clavifrons entspricht, wird allgemein als 
die oberste Zone des britischen Ordoviziums betrachtet. TKOEDSSON 

hat wiederholt (1926 und spåter) zum Ausdruck gebracht2), daB die 
Grenze zwisehen Ordovizium und Silur in Skandinavien zwischen 

J) S. A. TULLBERG: Om lagerfoljden i de kambriska och siluriska aflagringarne vid 
Rostånga. 1880. 

2) G. T. TROEDSSON & G. ROSWALL: Nya data angående gransen emellen ordovi-
cium och gotlandium. Geol. Foren, i Stockholm Forhandl.. Bd. 48, h. 3, 1926. 
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dem Staurocephalusschiefer und der Dalmanitesstufe zu ziehen sei. 
Durch den Fund einer Varietåt von Dicellograptus anceps zusammen 
mit Climacograptus scalaris var. normalis in der Staurocephalus-
zone von Bornholmer halt diese Anschauung eine Stiitze. TBOEDSSON 

betrachtet die Dalmanitesstufe als eine Transgressionsfazies des 
Rastritesschiefers1). 

In der britischen Moffat-Serie. wird das Upper Hartfell direkt von 
der untersten Zone des Lower Birkhill uberlagert, nåmlich durch 
die Zone mit Diplograptus (Oephalograptus) acuminatum LAPW., 

wåhrend in Schonen die entsprechende Schicht, die Staurocephalus-
zone, vom Dalmanitesschiefer uberlagert wird; Diplograptus (Oephalo
graptus) acuminatus t r i t t erst im untersten Teil des Hangenden der 
Dålmanitesschichten, des Rastritesschief ers, auf. ULRICH2) war also 
im Recht, wenn er zwischen dem Upper Hartfell und dem Lower 
Birkhill das Bestehen einer bedeutenden Sedimentationslucke an-
nahm. Die Dalmanitesstufe fiilit in Schweden jedenfalls einen Teil 
dieser Lucke aus. 

Diplograptus (Orthograptus) gracilis (ROEMER), eine Art, die bei 
Lokalitåt c sehr håufig ist, ist von BULMAN3) genauer beschrieben 
worden. Er erwåhnt sie aus Ostseekalkgeschieben von Aarhus und 
Visby und fiigt hinzu: »The species has been described only from 
loose blocks, the age of which is not known with certainty; prob
ably E—Fi«. 

Das Auftreten dieser Art in der Zone mit Staurocephalus clavifrons 
auf Bornholm wirft nun neues Licht auf die Frage nach dem Alter 
des Ostseekalks. Wenn auch die vertikale Verbreitung von Diplo
graptus (Orthopraptus) gracilis unbekannt ist, so zeigt der neue Fund 
doch, dai3 jedenfalls ein Teil des Ostseekalks mit der skandina-
vischen Zone mit Staurocephalus clavifrons zu parallelisieren ist und 
also ziim allerjiingsten Ordovizium gehort. 

' ) Diese Auffassung {and eine weitere Bestatigung durch die Untersuchungen 
THORSLUND'S in Dalarne (»Uber den Brachiopodenschiefer und den jilngeren Riffkalk 
in Dalarne.« Nova Acta Reg. Soc. Scient. Upsaliensis, Ser. 4, Vol. 9, Nr. 9. Upsala 
1935). 

2) E. O. ULRICH: Relative Value of Criteria Used in Drawing the Ordovician 
Silurian Boundary. (Bull. Geol. Soc. America, vol. 37, p. 305). 1926. 

3) O. M. B. BULMAN: On the Graptolites Prepared by HOLM, I, Certain »Diprioni-
dian« Graptolites and their Development (Arkiv for Zoologi, Bd. 24 A, Nr. 8, p . 21—• 
22) — Stockholm 1932. 
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Auf der Grundlage dieser neuen Ergebnisse kann eine Paralle-
lisierung der einzelnen Stufen des Ordoviziums von Bornholm und 
von Schonen Zone fiir Zone durchgefuhrt werden, wovon das fol-
gende Schema (S. 62—63) ein Bild vermittelt. . 

Die Verwerfungen im Gebiet der Læsaa. 
GEONWALL sagt in der Beschreibung zur geologischen Karte von 

Bornholm (S. 156) folgendes: »In der Schichtserie an der Læsaa, die 
JOHNSTETJP fiir regelmåBig eingemuldet hielt, ist die normale Schich-
tenfolge durch Verwerfungen unterbrochen; nach den Fallwinkeln 
zu urteilen, sind es vier. Aus dem Auftreten der Gesteine (Zonen) 
im Gelånde kann man schlieBen, daB die Verwerfung zwischen 
Olenusschiefer und Orthoceratitenkalk nordl. von Vasagaard, sowie 
diejenige zwischen Orthoceratitenkalk und Griinen Schiefern bei 
Limensgade und Soldatergaard westnordwestlich oder westlich ver-
laufen. Dagegen ist es schwer zu sagen, wie die Verwerfungen zwischen 
Trinucleusschiefer und Dicellograptusschiefer siidl. von Vasagaard, 
und zwischen Dicellograptusschiefer und Orthoceratitenkalk nebst 
Dictyograptusschiefer siidl. von Hullegaard verlaufen. Vermutlich 
vérlaufen beide in gleicher Richtung, da ihre Sprunghohe nicht be-
deutend sein kann. Ihr EinfluB auf die Vérteilung der Zonen im Ge
lånde ist auch ganz unbedeutend.« 

Da GEONWALL selbst die beiden letztgenannten Verwerfungen als 
unbedeutend ansieht, und man auch nirgends ihre Existenz direkt 
beobachten kann, so gelangt man zu demselben Resultat wie H A D -
DING 1 ) : »Die Schichten . . . sind sicher, wie schon JOHNSTEUP her-
vorgehoben hat, als Schichtkopfe einer groBen Mulde zu betrachten. 
Die Neigungsverhåltnisse weisen nåmlich darauf hin, und Verwerfun
gen scheihen nicht vorhanden zu sein, oder sind wenigstens sehr 
klein und ohne Bedeutung fiir die Auffassung der Lagerungsverhålt-
nisse.« 

Bedeutenderen Storungen begegnet man in der Gegend des alten 
Kalkbruchs bei L i m e n s g a d e , wo wir ein ziemlich kompliziertes 
Verwerfungsgebiet finden (Fig. 3, S. 61). Im Kalkbruch selbst fallen 
die Schichten mit 4° nach W 10° S ein, wåhrend das Einfallen 
im Soldatergaard-Kalkbruch 8—10° nach N 15° 0 betragt. Die 
von GEONWALL festgestellte, NO—SW verlaufende Verwerfung, 

*) op. cit. p. i l . 
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"welche bei Store Bukkegaard die Grenze zwischen Alaunschiefer und 
Dicellograptusschiefer bildet, teilt daher wahrscheinlich den Ortho-
ceratitenkalk in ein westliches; zu der groBen Mulde gehorendes Ge-
biet, und in einen ostlichen, von Verwerfungen begrenzten Block. 

Unmittelbar gegeniiber dem Kalkbruch bei Limensgade am Ost-
abhang der Læsaa wurde in friiheren Zeiten Kalk gebrochen. Das 

100 200 300 400 500 TTt 
' I I 1 ' 

Fig. 3. Geologische Karte des Gebietes zwischen Hullegaard und Limensgade. 
G: Grune Schiefer (Unterkambrium), Al: Alaunschiefer (Oberkambrium), O: Ortho-
ceratitenkalk, K : Basiskonglomerat des unteren Dicellograptusschiefers, ND: Un-

terer Dicellograptusschiefer, MD: Mittlerer Dicellograptusschiefer. 

Einfallen an dieser Stelle war nach JOHNSTEUP 35° NW. Im Bach-
bett selbst fand der Verf. zwischen diesen beiden Kalkvorkommen 
anstehende, horizontale Schichten des Phosphoritkonglomerats, 
welches die Grenze zwischen dem Orthoceratitenkalk und dem Un
teren Dicellograptusschiefer bildet. Die Læsaa verlåuft hier also in 
einer kleinen Grabensenke, wie aus der Karte (Fig. 3) und aus 
dem Profil (Fig. 4, S. 64) ersichtlich ist. Folgt man von hier aus 
dem Bachbett weiter nach NW, so trifft man bald auf horizontale 
Schichten von schwarzem Tonschiefer; bei der Lokalitåt C (vergl. 
Kar te Fig. 3) fiihrt dieser Schiefer folgende Arten: Climacograp-



Verg le ichende U b e r s i c h t - i i b e r die E n t w i c k l u n g des O r d o v i z i u m s in Schonen 
und auf B o r n h o l m . 

OS 

Schonen 

Stufen 

Trinucleusschiefer. 
(Oberer Dicello-
graptusschiefer) 

Mittlerer Dicello-
graptusschiefer 

Unterer Dicello-
graptusschiefer 

Oberer Didymo-
graptusschiefer 

Zonen 
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Staurocephalus clavifrons, Dicello-
graptus anceps var. bornholmiensis 
und Climacograptus scalaris var. 
normalis. 

Ampyx portlocki. 

Climacograptus styloideus. 

Dicranoqraptus clinqani. 

Amplexograptus vasae. 

Climacograptus rugosus. 

Diplograptus lornquisti. (Drepano-
dus spp. in der untersten Schicht). 
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Orthoceratitenkalk 

Unterer Didymo-
graptusschiefer 

Ceratopygekalk 

Shumardiaschiefer 

Dictyonemaschiefer 

Ptychopyge applanata und Megalaspis acuticauda. 

Megalaspis limbata. 

Cyclopyge umbonata. 

Isograptus gibberulus. 

Phyllograptus angustifolius. 

Didymograptus balticus. 

Tetragraptus phyllograp- / Apatocephalus serratus. 
to ides. ' 

Clonograplus heres. / Shumardia dicksoni. 

Dictyonema flabelliforme var. norvegica. 

Clonograplus tenellus und Bryograptus hunnebergensis. 

Dictyonema flabelliforme. 

Ptychopyge applanata und Mega
laspis acuticauda. 

Megalaspis limbata. 
Cyclopyge umbonata. 

Lucke. 

? Phosphorit mit Obolus (Brog-
geria) salteri. 

1 Problematicum (rohrenformige 
Phosphoritschalen). 

Clonograplus tenellus und Bryo
graptus hunnebergensis. 

Dictyonema flabelliforme. 
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Fig. 4. Profil durch die Grabensenke bei Limensgade. A: Morane, B: Unterer Dicellograptusschiefer, C: Oberes Phosphoritkonglomerat, 
D: Orthoceratitenkalk, E : Unteres Phosphoritkonglomerat, G: Alaunschiefer mit Anthrakonitlinsen (Oberkambrium, Acerocare-Zone). 
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tus rugosus TTJLLB., Syrrhipidograptus nathorsti POULSEN, Lingula 
dicettograptorum H D G . var. pulla HDG. , Discina portlocki GEEST., 

Obolus rugosus HDG. , Euomphalus bullaeformis H D G . und Anatifop-
sis? elongatus H D G . Dies ist eine typische Fauna des mittleren Dicello-
graptusschiefers (der Zone mit Climacograptus rugosus). Etwas 
weiter bachaufwårts finden sich nach N einfallende Schichten von 
Unterem Dicellograptusschiefer (untere, fast fossilleere Serie). Man 
kann also vermuten, daB das Gebiet der kleinen Grabensenke in 
seinem åuBersten, nordwestlichen Ende aus einem von allen Seiten 
durch Verwerf ungen begrenzten Block besteht, dessen obersteSchicht, 
wie erwåhnt, der mittlere Dicellograptusschiefer ist. 

Die ordovizische Schichtserie bei Risebæk bildet eine genaue 
Parallele zu derjenigen an der Læsaa. Friihere Verff. glaubten, daB 
das Profil bei Risebæk weniger vollståndig sei, da der Trinucleus-
schiefer hier nur als lose Scholle in der Verwerfungsspalte zwischen 
Dicellograptusschiefer und den mesozoischen Schichten an der 
Miindung des Risebæk vorhanden sein soUte. Beim Wasserfall låBt 
sich jedoch feststellen, daB anstehender Trinucleusschiefer von 
mindestens 2 m Måchtigkeit dem Graptolithenschiefer normal auf-
lagert. Stellenweise tr i t t der Trinucleusschiefer aufierdem im ober
sten Teil der Steilkiiste ostlich der Miindung des Risebæk unter der 
Moråne zu Tage. 

Resumé. 
Siden 1923 har Forf. ved forskellige Lejligheder indsamlet Forste

ninger i Bornholms ordoviciske Lagserie i Forbindelse med stratigrafiske 
Undersøgelser. Disse Undersøgelser gik især ud paå at tilvejebringe 
Materiale fra Orthoceratitkalken og dens Hængende. 

Bornholms Orthoceratitkalk, som nu kun gaar i Dagen ved Skelbro 
(Risebæk), Limensgade og 200 m Nord for Vasagaard, kan inddeles i 
følgende fem Afdelinger: 1) Nederst et ca. 6—8 cm mægtigt Basalkon
glomerat med rullede Stykker af Fosforit fra det Liggende og med store 
Mængder af Glaukonitkorn, 2) ca. 30 cm glaukonitholdig Kalksten med 
smaa spredte, kantede Fosforitstykker (Umbonatakalk), 3) ca. 100 cm 
ensartet, temmelig tykbænket Kalksten (Limbatakalk), 4) ca. 80 cm 
tyndbænket Kalksten vekslende med tynde Lag af Lerskifer (Limbata-
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kalk?) og 5) ca. 280 cm tykbænket Kalksten (Nedre Asaphuskalk). 
Laget over Basalkonglomeratet, som Forf. har givet Navnet Umbonata-
kalk efter Lédefossilet, Cyclopyge umbonata, betragtes som Overgangs-
zone mellem Planilimbatakalk og Limbatakalk paa Grund af Fore
komsten af Megalaspis limbata sammen med Arter og Slægter, der har 
Tilknytning til Planilimbatakalken og Ceratopygekalken (se Faunalisten 
S. 48—49). Umbonatakalken paralleliseres med de nederste Lag af 
Orthoceratitkalken ved Fogelsång. 

Det ca. 2,5 m mægtige Skiferkompleks, som overlejrer Orthoceratit
kalken og som opadtil begrænses af den mellemste Dicellograptusskifer, 
deles i to Afdelinger, der begge indledes med et Fosforitkonglomerat. 

Den n e d r e Afdeling gaar nu kun pletvis i Dagen i Bunden af Læsaa 
ved Limensgade og Øst for Soldatergaards Kalkbrud. I Basalkonglome
ratet fandtes Conodonter (Arter af Slægten Drepanodus) og i et højere 
Niveau fandtes Brachiopodfragmenter (Ortfiis?); disse Fossiler giver 
ikke noget Holdepunkt for en nøjagtig Aldersbestemmelse af Lagene, 
men det maa anses for berettiget med det Kendskab, man nu har til 
de over- og underliggende Lag, a t tiltræde GRONWALLS Parallelisering 
af denne Skiferserie med de i det sydøstlige Skaane forekommende Lag 
med Trinucleus bronni ( = T. coscinorrhinus). 

Den ø v r e Afdeling af Skiferserien gaar nu kun i Dagen i Bunden 
af Læsaa Sydsydøst for Hullegaard (Lok. B paa Kortet S. 61); Lagene 
overlejres direkte af mellemste Dicellograptusskifer og indeholder bl. a. 
Diplograptus tornquisti, Climacograptus cf. pulillus, Climacograptus scharen-
bergi og Sowerbyella sericea var. restricta; Skiferen hører saaledes utvivl
somt til den nedre Dicellograptusskifers øverste Zone (Z. m. Nemagraptus 
gracilis).. 

Paa en ny Lokalitet ved Vasagaard (Lok. c paa Kortet S. 56) er 
Trinucleusskiferens øverste Lag, Zonen med Staurocephalus clavifrons, 
blottet i et lille Profil. I Trinucleusskiferen findes der her en graptolit-
førende Horizont med Dicellograptus anceps var. bomholmiensis n. var., 
Climacograptus scalaris var. normalis og Diplograptus (Orthograptus) gra
cilis. Paa Grundlag af dette Graptolitfund maa Zonen med Staurocephalus 
clavifrons paralleliseres med den øverste Zone i Upper Hartfell i Skot
land, Zonen med Dicellograptus anceps (Ordoviciets yngste Zone). Diplo
graptus (Orthograptus) gracilis kendtes tidligere kun fra løse Blokke af 
Østersøkalk; Fundet af denne Art i Staurocephaluszonen tyder paa, a t 
i hvert Fald en Del af Østersøkalken maa være jævnaldrende med denne 
Zone. 

Ved Limensgade findes et kompliceret Forkastningsomraade, hvis 
geologiske Struktur fremgaar af Fig. 3 (S. 61) og Fig. 4 (S. 64). 
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