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In einer durch eigene Geländearbeiten sowohl im südlichen Afrika (VR Mo�ambique) als 
auch Antarktika (Shackleton Range während der 22. Sowjetischen Antarktisexpedition) ge
stützten Literaturauswertung wird das geologische Regime des südlichen Afrikas und Ant
arktikas vom Präkambrium bis zum Jura, dem Beginn der Aufspaltung des Gondwana-Super
kontinentes, in zahlreichen pal�ogeographischen und tektonischen Schemakarten beschrie
ben und die entsprechenden geologischen Strukturen beider Kontinente a� mögliche ehe
malige Zusammengehörigkeit überprüft. Aufgrund der gesammelten Unterlagen ist die beste 
tlbereinstimmung erreicht, wenn Gebiete des Dronning Maud Land Antarktikas an die heu
tige Küste der VR Mo�ambique angepaßt werden. Im westlichen Bereich der Nahtstelle 
schiebt sich das Falkland-/Malwinen-Plateau ein. 

Die archaischen Kratone des südlichen Afrika lassen sich nur indirekt durch Epikraton
becken auf dem antarktischen Kontinent wiedererkennen. Am wahrscheinlichsten ist die 
Korrelation der Waterberg-Gruppe mit der Ahlmannryggen-Gruppe ( > 1�700 Mill.J.). 
Strukturen der Namaqua-Natal-Tektogenese (1.200 bis 900 Mill.J.) finden sich spora
disch in Antarktika durch Deformationen der Nimrod-/Ruker-Tektogenese wieder. Eine 
eindeutige Parallelisierungsmöglichkeit ergibt sich mit riphäischen Einheiten. Das 
Malmesbury-Teilbecken der panafrikanischen Geosynklinale und das daraus hervorgehende 
Tektogen setzen sich ins Transantarktische Gebirge fort. Die;in diese Zeit gehörenden 
thermotektonischen Aktivierungen im Mozambique Belt sind auch in weiten Gebieten Ant
arktikas v.�rtreten. Für die paläozoische Entwicklungsgeschichte ist das Cape-Weddell
B'ecken bestimmend, tlessen Zentrum mit maximalen Mächtigkeiten beginnend mit dem Unte-

• 1 

ren Perm (Ecca-Gruppe) eine Inversion_erfährt und gefaltet wird. Es umfaßt neben der
Cape Range, der Agulhas-Bank und dem Weddell-Sektor Antarktikas mit Pensacola und 
El]s;orth Mountains auch das Gebiet des heutigen Falkland-/Malwinen-Plateau. Mit der 
Faltung während der Cape-Weddell-Tektogenese, die an der Wende Perm/Trias endet, setzt 
sich ein neues Sedimentationsregime durch, indem das Faltungsgebiet herausgehoben 
wird und der Abtragung anheimfällt. Die Hauptmasse des Detritus wird in einen geo
synklinalen Trog auf der heutigen Transantarktischen Halbinse� durch turbidity cur
rents transportiert .• Zeitgleich mit den mesozoischen Faltungen am plattentektonisch 
aktiven Pazifik-Rand des antarktischen Kontinentes kommt es im Jura zum Aufstieg von 
großen Mengen basischen Magmas in Kratongebieten, besonders im südlichen Afrika. 

3 
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Comparison of the geological development of southern Africa with the Antarctic 

continent 

Based on an analysis of lit.erature and supported by field work both in southern Africa 

(P.R. Mozambique) and in Antarctica (Shackleton Range during 22nd Soviet Antarctic Ex

pedition) the geological development of southern Africa and of Antarctica is described 

by diagrammatic maps of palaeogeographic and tectonic regimes comprising the: •period 

from Early Precambrian to Jurassic the beginning of the break-up of the Gondwana Super

continent with respect to the possibly former fitting of corresponding geologic 

structures of both cont�nents. On account of the compiled data the best fitting of 

Antarctica and southern Africa is realized in the juxtaposition of the coasts of 

Mozambique and Dronning Maud Land. In the western part of the suture the Falkland / 

Malvine Plateau is inserted. 

The continuation of Archaean cratons of southern Africa onto the Antarctic continent 

can be deduced only indirectly by occurrences of corresponding epicratonic basins. 

Most likely is the correlation of the Waterberg Group to the Ahlmannryggen Group 

(> 1.700 m.a.). Structures of the Namaqua-Natal tectogenesis (1.200 -- 900 m.a.) 

reappear sporadically in Antarctica in structures of the Nimrod/Ruker tectogeneses. 

The Riphaean units allow a definite correlation. The Malmesbury subbasin of the Pan

African geosyncline and the subsequently forming tectogene continue into the Trans

antarctic Mountains. The Pan-African thermotectonic activations of the Mozambique 

belt also-are represented in regions of Antarctica. An important role for the Pa

laeozoic development has the Cape-Weddell basin whose centrum of maximal thickness 

beginning with the Lower Permian stage (Ecca Group) is subject of inversion and 

folding. Regionally, this area comprises Cape Range, Agulhas Bank, Weddell sector of 

Antarctica with Pensacola and Ellsworth Mountains and Falkland / Malvine Plateau. 

Consistent with the folding of the Cape-Weddell tectogenesis which terminates in the 

Early Triassic period a new pattern of sedimentation gains. The former area of folding 

suffers uplifting and erosion. The bulk of detritus is transported into the geosyn

clinal trough of the recent Antarctic Peninsula dominated by turbidity currents. Con

temperanously to Mesozoic folding near the active Pacific margin of the Antarctic 

continentbasic magma ascends in Jurassic time in craton areas, particularly in sou

thern Africa. 

CpaBH8HHe reo�ornqecKoro pa3BHTIDI JOlKHOH Aibpnrui: C .AHTaPKTMJW 

B pesyRbTaTe o6pa6oTRR �aHHhlX ß3 JlliTepaTYphl H COÖCTB8HHHX paOOT B ImKHOH AlppHKe ( Hapo�
Ha.R Pecny6.mn<a MosaM6HK) n B AHTapKT11,IJ;e· ( BO Bpewi: 22off CoBeTcKoff AHTapKTHqecKoff 8xcrre
.zvmirn: B XpeOTe .IIlJ{JrToHa) OlliiClffiaeTcH rraJieoreo�ornqecm pelKliM �aHHoro pa.itoHa rrepno�a c 
Pamrero Apxea �o ffipcxoro BpeMeHH ( pac�errneHHe roH,IJ;BaHCKoro cyrrepKOHTHHeHTa) Ha ocHoBe 
HOBOCOIIOCTaBneHHIDC rraneoreorpaq>HtieCKHX H T8KTOHHqecKHX I<apT, Uem, �aHHO� pa60ThT COCTOßT 
B TOM rrpoBepHTb rrpe'ACTaBReHHe ORBme� CIIJioqeHHOCTH o6omc KOHTHH8HTOB. Ca.Moe OilTHMaRbHOe 
cornacOBaHHe �OCTHraeTCff B TaKOM cnyqae, ecnn 6eper H.P. M03aM6HKa. COilOCTaBJIH8TCff 6epery 
3eMnH KoponeBhl Mo'A. B 3arr�ott qacTH nma pacrro�araeTcff �o�eH'ACI<IDi/ MaJibBHHcrui:tt rrnaTo, 

ApxeHcKHe �MT@ IOlKHOH Ai.[>pnrui: rrpe�rronaraeTCH KOCBeHO KaK llPO'AOJDKeHHe B AHTapKTM,11;8 rro eIIH-
' KpaToHcKHM 6accefiHaM. BepoHTHO :ecero JIBMeTCff KOppe�:ä rpynrra BaTep6epr,c rpyrmoil: 
AnbMaHHphlrreH ( �I.700 MlfJI, R8T ). CTpyKTypu HaMaKo-HaTaJibCKOro T8KTOreHe3a ( !.200 --

https://doi.org/10.2312/zipe.1986.087
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900 MHJI. JI�T ) BCTpe<Ia.IOTCSI JIO:KaJil,HO B AHTapKTMe IIO rrpoHBJieHHIO .z:(eqiopMaIVlli T8KTOreHe3a 
HHMpo.zv Py_1tep. P.ll.gie:iicKHe e,zunrnw,1 II03BOJifIIOT .HCHI,Ie KOppeJI.fIWlli. MaJIMc6ep1rnrum: 6acceilH IIa.H
a�pHKaHCKOH reocHHKJIHHamr' H COOTBeTCByromlrlt TeKTOreH rrpo.z:(O.IDKaJOTCJi B TpaHCaHTapKTlillecKHe 
ropu. Ü,Il;HOBpeMeHlil,le TepMOTeKTOHIDiecKHe a.KTRBH3.9.Ulill M03aMOHKCKOro IIOHCa TO*e BCTpeqruoTCH 
B urn:poxruc IIJio�a,zw:x AHTapKTH,Zl,hl. 3a rra.,reosoßcKoe pa3.IDITHe Karr--:Y3AeJIJicKH.ß dacceiiH nrpaeT 
OOJll>myro poJll>, oceBBR qaCTb KOToporo IIO.z:(BeprHyTCR HHBepcHe H CKJ!a,I\K006pasoBaruno. 8TOT 
pa.HOH OXBaT@BaeT RpOMe KarrcKHX rop B](JilOqafI AryJIS!C Ba.HK, Y3MeJIJICKOrO ceKTOpa C ropaMH 
IleHcaxoJia H 8JIJicyopT TO*e �oJlliJieH,IJ;cIO'!ß/ Ma.m,BHHcrorii IIJiaTo. HaqHHaJI c Karr-YaMeJIJicxoro 
TeKTOreHesa, KOTOpNH 3axa.HtIHBaeT B HIDKHeTpliaCCOBOe BpeMR:, HacTrumaeTCH HOBHH pelKliM OCa,IJ;KO
Ha.KOIIJieHHH. TpattcrropT HarrpaBJieH H3 soHU ÖNB!Ilero CKJia.z:(Koo6pasoBa.H.H.H. rJirumaH Macca p;e
TpHTOBoro MaTepHa.JJa OTJIO)KHTCH TYPÖII,WiTaMH B reocHHRJUIHaJII,HOM Tpore B npe.z:(eJiax Hl,lfleumoro 
AlITapKTHqeCKOro IIOJIYOCTpOBa. ÜMOBpeMeHO C IIJIHTHOH T8KTOHHKOH M83030ttcxoro CKJia,I\K000pa-
30BaHM B rrpep;eJiax AHTapKTWieCJ<OrO KOHTHHeHTa ( TßXO-OKea.HCKHH KPa.H ) OOJ!bWOe KOJllilleCTBO 
OCHOBHHX MarM IIO.z:(HHMaeTCH B IDpCICOe BpeMfI B IIJiaT�OpMeHHb!X 06JiaCTffie ocodeHO B !Ol(HQH AqipHKe. 

Compara9ao do desenvolvimerto geol6gico da Africa austral com o do continente

antarctico 

Na base da analise bibliogrhlica apoiada-se por trabalhos de campo tanto na¼frica 
austral (R.P.M.) como na Antarctica (22a Expedi9ao Sovietica a Antarctica a Shackle
ton Range) o desenvolvimento geol6gico da �frica austral e Antarctica e descrito por 
mapas esquematicos dos regimes paleogeogrhlicos e tect6nicos do periodo a partir do 
pre-Cambrico antigo ao Jurassico, a fragmenta9äo do Supercontinente Gondwana con
siderando a possivel coincid�ncia anterior das estruturas geol6gicas de ambos os 
continentes. Ern consequencia dos dados colhidos a melhor compara9äo da Antarctica 
e Africa austral e realizada em confrontar as costas de Mo9ambique e Dronning Maud 
Land. Na parte occidental da sutura o Plato Malvino (Falkland Plateau) esta inserido. 

A continua9äo dos cratöes arcaicos da ¼frica austral ao continente antarctico pode 
ser deduzida somente indirectamente pela ocorr�ncia das correspondentes bacias 
epicrat6nicas. Provavel e a correlai{a'.o do Grupo Waterberg com o Grupo Ahlmannryggen 
(> 1.700 m.a.). Estruturas da tectogenese Na.maqua - Natal (1.200 -- 900 m.a.) 
reaparecem como formas da tectogenese Nimrod/Ruker. As unidades do Proteroz6ico 
superior permitam uma correla9äo definitiva. A sub-bacia Malmesbury do geossinclinal 
Pan-Africap.o e o  tectogeno subsequente continua.m nas Montanhas Transantarcticas. 
Act,ivizac(a.o termoteqt6nica do periodo Pan.:.Africano do "Mozambique Belt" tambem est§. 
representada em �xtensas areas antarcticas. Papel importante para o desen;olvimento 

Baleoz6ico tem a Bacia Cape-Weddell, cujo centro das possan9as mrocimas sofre inversao 
e dobra.mento a,partir do tempo Ecca. (Permico antigo) aos principios do tempo tri§.ssico. 
Regionalmente esta area abrange Cape Range, Agulhas Bank, Weddell-sector antarctico 
com Pensacola e Ellsworth Mountains e Plato Malvino (Falkland Plateau). Com o dobra
mento da tectoginese Cape-Weddell um novo padrao de kedimentayao domina a partir do 
tempo-:Tri§.ssico inferior. A area de dobra.mento sofre levanta.mento e erosao. A con
sideravel quantidade do detrito est§. transportada ao sulco geossinclinal do actual 
Antarctic Peninsula dominado pelas correntes de turbidez. Contemperanea.mente com o 
dobramento mesoz6ico a activa margem pacifica do continente antarctico magma b�sico 
sobe durante periodo juraßsico nas areas crat6nicas, particularmente na Africa austral. 

https://doi.org/10.2312/zipe.1986.087
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Vorbemerkungen 

A. WEGENER hatte 1915 seine weitsichtig angelegte Kontinentalverscbiebungs-Hypothese

erstmals zusammenfassend dargestellt. Nicht viel später stellte sich die Bedeutung
von Antarktika bei Überlegungen yon ehemaligen Kontinentkonfigurationen heraus

(ARGAND 1924; DuTOIT 1927, 1937; WEGENER 1929) und heute ist allgemein anerkannt,
daß Antarktika bei Rekonstruktionen des Gondwana-Superkontinentes eine Schlüssel
stellung zukommt.

Ausgebend von eigenen geologischen Beobachtungen in Antarktika, die während der 22. 
Sowjetischen Antarktisexpedition gemacht wurden, und einem mehrjährigen Einsatz am 
Departamento de Geologia da Universidade Eduardo Mondlane in Maputo (VR Mo�ambique) 
entstand der Gedanke, die geologische Entwicklung beider Kontinente auf bestehende 
Gleichheiten bzw. Ähnlichkeiten, eventuell auch Unterschiede zu uberprüfen (Abb. 1). 

Trotz zahlreicher schon bestehender Rekonstruktionen der geologischen Beziehungen 
zwischen Antarktika und dem südlichen Afrika (DuTOIT 1937; GRADDOCK 1970, 1982; 
DIETZ, SPROLL 1970; FORD 1972 a; FRAKES, CROWELL 1970; STUMP 1976 a, b; HOFMANN, 
WEBER 1983; KING 1965; SALOP 1977; RAVIC, GRIKUROV 1974 u.a. lohnt sich erneut eine 
breiter angelegte, komplexe Analyse beider Kontinente. 

Hierbei geht es um Aussagen über deren geologischen Entwicklungsetappen bei Berück
sichtigung folgender Merkmale: 

Gesteinsakkumulation 
(Sedimentationsmilieu, Gesteinsausbildung, Mächtigkeit, Schüttungs
richtung, Liefergebiet, Vulkanismus, Paläogeographie), 
Tektogene Ausgestaltung 

(Deformationsintensität im Sinne von PAECH 1977 b, Metamorphose, 
tektonisches Streichen, Vergenz, tektonische Aktivierung bzw. 
Regeneration, Störungsaktivität, Magmatismus mit Förderzentren). 

Interpretationen uber die zeitliche Abfolge ergeben sieb aus geologischen Beobachtun
gen (Gesteinsabfolgen; Diskordanzen) und absoluten Altersbestimmungen. 

Grundlage des Regionalvergleichs sind vor allem Kartendarstellungen, die meist anhand 
von Literaturdaten (bevorzugt Primärdaten) für den Raum des südlichen Afrika im Maß
stab 1 : 5.00.000 entworfen und nachträglich auf den Maßstab 1 : 15.000.000 verklei

nert wurden, während die Kompilation der Karten für Antarktika im Maßstab 
1 : 15.000.000 erfolgte. 

Konzeptionell mußte der geologischen Analyse des südlichen Afrika wegen seines bes
seren Untersuchungsstandes der Vorrang eingeräumt werden, da nur so ein relativ ge
schlossener Entwicklungsablauf für die interessierenden Gondwana-Kontinente entwor
fen werden kann. Aus wissenschaftlichen Gründen (Quellennachweis) ist hierzu aller
dings eine Bezugnahme auf Arbeiten aus Fachzeitschriften unvermeidlich, die im Macht
bereich des reaktionären Regime Südafrikas herausgegeben werden. Es läßt sich aber 
jetzt schon absehen, daß die südafrikanische ApBl:'theids- und Agressionspolitik mit 
all ihren_verhängnisvollen Auswirkungen durch immer mehr zunehmende politische und 
kämpferische Aktivitäten der Völker des südlichen Afrika zum Scheitern verurteilt 
sind. Ein Anliegen dieser Arbeit besteht auch darin, den afrikanischen Geologen eine 
Zusammenschau der geologischen Entwicklung ihres Landes (Mo�ambique, Simbabwe, Bot
swana, Namibia, Lesotho, Swasiland) im Rahmen des südlichen Afrika zu ermöglichen. 

Aus diesem Grunde ist der Quellennachweis sehr umfassend angelegt worden. 
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G-roß ist die Zahl derer, die zu vo\rliegender Zusammenstellung direkt bzw. indirekt bei
getragen haben und denen hiermit gedankt wird:

Naucno-Issledovatel'skij Institut Geologii Arktiki (NIIGA) in Leningrad 
(jetzt VNIIokeangeologija) 

Prof. Dr. M.G. RAVIC (gestorben 1978) für Delegierung zur Teilnahme an 
22. Sowjetischer Antarktisexpedition,

Dr. G.E. GRIKUROV für zahlreiche Diskussionen, 
Dr. o.G. SULJATIN für zahlreiche Diskussionen und gemeinsame 

Geländearbeiten in der Shackleton Range, 
Dr. V.N. MASOLOV für großzügige logistische Unterstützung in Antarktika; 

. Universidade Eduardo Mondlane, Maputo (VR Mo�ambique) 
Eng0 SARAIVA de SOUSA 
Lic. L. VASCONCELOS für Nutzungsmöglichkeit der Bibliothek des 

Departamento de Geologia; 
Bergakademie Freiberg 

Prof. Dr. K. SCHMIDT für fördernde Bemerkungen bei Abschluß der Arbeit, 
Prof. Dr. J. HOFMANN für Diskussionen und wichtige Hinweise, 
Dr. w. WEBER für intensiven Erfahrungsaustausch, 
Dr. W. SCHMIDT für Gedankenaustausch bei gemeinsamen Geländearbeiten 

im Mozambique Belt, 
Dr. G. KAISER und Dr. H.J. PILOT für freundlicherweise durchgeführte 

absolute Altersbestimmungen; 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität 

Prof. Dr. H. NESTLER für kreative Diskussionen bei gemeinsamen Gelände
arbeiten in der VR Mo�ambique und wertvolle Ratschläge, 

Zentralinstitut filr Physik der Erde an der Akademie der Wissenschaften DDR
Prof. Dr. H. KAUTZLEBEN für Möglichkeit der Zusammenstellung 

vorliegender Arbeit, 
Prof. Dr. K.-B. JUBITZ für die Anregung zu dieser Arbeit und zeitweise 

Freistellung von anderen Dienstaufgaben, 
Prof. Dr. P. BANKWITZ, Dr. E. SCHROEDER, Dr. A. FRISCHBUTTER für 

anregende Diskussionen. 

Mein besonderer Dank gilt meiner Frau, die nicht nur für mein Engagement im Zusammen
hang mit vorli\egender Arbeit Verständnis aufgebracht ho.t, sondern sich aktiv sowohl 
während des Aufenthaltes in Maputo als auch in der Endphase der Zusammenste�lung in 
der DDR beteiligt hat. So fertigte sie die meisten Zeichnungen an. Dank gilt auch 
Frau Dipl.-Min. BUDZINSKI für die aufwendige Korrektur des Literaturverzeichnisses 
und Frau H. SCHRÖDER für die Anfertigung einiger Zeichnungen. Frau JANSEN sorgte dan
kenswerter Weise für die qualitätsgerechte Abschrift. 
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L e g e n d e 

verwendet für Abbildungen und teilweise 
Tabellen ( weitere Signaturen auf Abbildungen) 

Allgemeine Symbole 

geologische Grenze 
limite geol6gico 
geological boundary 
reoJiorHqecICaSI rp�a 

geologische Grenze, überprägt 
limite geol6gico, redeformado 
geological boundary, deformed 
reoJiorlillecKa.11 rpaHHQa, 

rrepepa6oTa.HHaR 

Beckenachse 
eixo de bacia 
axis of the basin 
oci, daccefuia 

geologische Grenze,;verdeckt 
-- limi te geol6gico sobreposto 

--- geological boundary, concealed 
reoJiorHqecRruI rpaHHQa, 

ne peKphl'l,'a.H 

Lithologische SYmbole 

. . . . 

. 

• 

. . . 
. . .
. . . 
. . . 

s s s 
s s s s s 
s s s s 

K 

_,, 

3.000 

\\\\\\\\\\ 

,,,,,,,

Fazies 
Milieu 

psephi ti sehe 
psef1tica 
psephitic 

fAcies 
ambiente 

KOHrJioMepaTOBa.H· 

pelitische 
pel1tica 
pelitic 
rreJIHTOBaR 

salinar 
sal1fera 
salinar 
COJI8BasI 

Kohl!einlagerung 
carvao 
coal 
yroJII, 

marin 
marinho 
marine 
MOPCKOH 

Schüttung�richtung 
corrente de transporte 
paleocurrent 
IIaJISOTeqeHHe 

Mächtigkeit in Metern 
possan9a em metros 
thickness in meters 
MOlllHOCT!, B MeTpax 

facies 'PaIU'IH

environment cpe8a 

= ::c 

= 

::X:: = 

V V V 

V V 

V V V 

V V 

C 

� 

-,;,, 

/ 
cJf3 

_.,, 

Grenze tektonischen Regimes 
limite de regime tect6nico _,,. 
tectonic regime boundary / 

rparum;a �pMawtii 
/ 

psammitische 
aren1tica 
psammitic 
IIeC'laHaR 

karbonatische 
carbonätica 
carbonate 
Kap6oHaTHaR 

vulkanogene 
vulcanogbnea 
volcanogenic 
BYJIKaHOreHHaR 

kontinental 
continental 
continental 
KOHTHH8HTaJI!,HhlH 

Eisenerz 
min6rio de ferro 
iron ore 
py,n;a JKeJiesa 

Fließrichtung 
corrente de magma 
flow direction 
,D;BIDKSHHe JiaBhl 

Isopache 
isopachite 
isopach 
.1rnorraxa 

Rekonstruktionslinie 
linha de reconstruc9ao 
reconstruction line 
Jll'IHHH peKOHCTPYK�ßß 

M 
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Tektonische Symbole 

--

= -:::::

.,.. -
=

.,..= 

Störung 
fal]:la 
fauit 
,Pa8JIOM 

Scherzone 
zona de cisalhamento 
shearing zone 
3 OHa C'ABHI'alUf.ff 

Granit 
granito 
granite 
rprurnT 
Flächenlage 
posi9äo de superficie 
attitude of planes 
IlOJIOMeHHe IlOBepXHOCTH 

Förderspalte 
fissura de vulcanismo 
Yolcanic �issure 
TpeutHHa BiJIKaHßSMa 

Gangschwarm 
ocarr�ncia de diques 
dike swarm 
JKßiU,HOe ceMeHCTBO 

Faltentektonik 
tect6nica de dobras simple·s 
simple fold �ectonics 
npOCTaH CKJIM'!aTaH TeKTOHMRa 

Phyllittek,Ponik 
tect6nica de filitos 
p)lyllite tectonics 
(1JHJL7IHTBWI TeKTOHHKa 

Amphibolitfazies 
fäcies anf'ibolitica 
amR,hibolit.e faq;i,es 
aMlpHÖOJIHTOBa.H WaI.{W{ 

Granulitfazies 
fäcies granulitica 
granulite facies 
rpattyJIHTOBa.H <pa.URff 

Hochdruckmetamorphose 
metamorfismo do alto pressäo 
high pressure facies 
cpaitWt BHCOKOro 'Aa.BJI8HH.fi 

Altersangaben in Mill.J. 
absolutes Alter 
idade absoluta 
ab·solute age 
a630JilOTHb!H BOspaCT 

Alter suprakrustaler Akkumulation 
idade de accumula9ao supracrustal 
age of supracrustal accumulation 
B03paCT IlOBeXHOCTHOH a.KKJMYJOOJ,l,lll 

Oberprägungsalter 
idade da redeforma9ao 
age of overprinting 
BospacT rrepepa6oTKH 

-

e 

Auf-/Uberschiebung 
falha inversa 
overthrqst/uvthrust 
Ha,IU3HT / B8<fpoc 

Domstruktur 
estrutura d6mioa 
dome struoture 
Icy'IIOJIHaR CTpyxrrypa 

Vergeliz 
verg�ncia 
vergency 
:aepreHTHOCTI, 

Epizentrum 
epicentro 
epicentr 
e�eHTP 

Vulkan 
vulcäo 
volcanoe 
BYJIHaH 

Förderschlot 
conduto de vulcao 
conduit of volcanoe 
ropJIOBHHa :ayJIRaHa 

Schiefertektonik 
tect6nica de clivagem 
cleavage tectonics 
KJIHBaJKHasl TeKTOHHKa 

Gneistektonik 
tect6nica de gneisses 
gneiss tectonics 
rHeHCOBa.H TeKTOIDIBa 

Gneistektonik, überprägt 
tect6nica de gneisses,activada 
gneiss tectonics,deformed 
I'HeHCOBaH T8KTOHßRa, nepe-

pa60TäH1IasI Phyllittektonik, überprägt tect6nica de filitos, activada
OOYllite tectoni��1 __ deformed1J)IiIJIJilITOBafI T8KTOfilllQi, rrepe-

pa6oTäHHafI 
Deformationszunahme 
aumento de deformacäo 
increasirui: of deformation 
JBeJ1Htierura 'Ae<popMa.WIH 

Alter der Deformation 
idade de deformayäo 
age of deformation 
BOSpaCT 'A0�0pMan;IDI 

9 

Alter intrakrustaler Kristallisation 
idade de cristalisayao intracrustal 
age of intracrustal. cristallisation 
B03paCT BHyTpHKOpOBOH RpMCTaJIJIH38I(IDi 

Gesteine später überprägt 
posterio"'mente redeformado 
subsequently redeformed 
nosAHee �eit>opMHpo:arunraä 

a. 
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1. Af'rika

Der geologische Bau des südlichen Af'rika (Namibia, Bots�ana, Lesotho, Simbabwe, 
Mo9ambique, Swaziland und Südafrika) ist durch eine sehr lange Entwicklungsgeschichte 
bestimmt, die zumindest vor 3.500 Mill.J. ihren Anfang nimmt. Hierbei kann eine Reibe 

von Deformationspbasen ausgeschieden werden, die zur Konsolidierung führen und die 
Voraussetzungen zur Bildung von Epikratonbecken sind. Teilweise werden derartige Kon
solidationsgebiete später wieder unabhängig vom Vorhandensein von Epikratonablagerungen 
aktiviert. Die Hauptphasen tektogener Verformungen konzentrieren sich auf das Präkam

brium (Tab. 1). Die permo-triassiscbe Cape-Faltung ist eine zusätzliche Deformation 
über panafrikanischem Krustensockel, die nur einen schmalen Streifen ganz im Süden 
Af'rikas betrifft. 

30
° 

E 60 ° E 

'°\
m itte I o zeon1 sch e 

Rücken 

Oo 

Abb. 1: Geologische Stellung von Antarktika zum südlichen Afrika 

Geological position of Antarctica to southern Africa 
(stark konturierte Küsten markieren den hauptsächlich 
betrachteten Bereich; F/M = Falkland-/Malwinen ). 

1.1. Präkambrium 

Grundlage lithostratigraphischer Gliederungen des afrikanischen Präkambriums sind 
vor allem die Lagerungsverhältnisse und absolute Altersbestimmungen, die aber nicht 
immer widerspruchsfrei in Einklang zu bringen sind. Das ist auch der Grund dafür, daß 
in der Literatur unterschiedliche Korrelationen vorgestellt werden. Am spektakulärsten 
ist die.Einordnung der Kheis-Gruppe, die entweder mit den alten Kratonen gleichgestellt 
(z.B. VAJNER 1974 mit 2.000 bis 2.900 Mill.J.) oder aber mit der Namaqua-Tektogenese in 
Verbindung gebracht wird (BOTHA u.a. 1976 mit ca. 1.200 Mill.J.; siehe auch Tab. 1). 
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Die Komplexität der geologischen Ereignisse im Präkambrium-des südlichen Afrika um

faßt neben den bestimmenden endogenen Prozessen wie Magm�tismus, Metamorphose und Tek

togenese, die entweder zu Stabilisierung der Erdkruste ode� zu deren Aktivierung bzw. 

Regeneration führen, gleichfalls exogene Erscheinungen wie z.B. Verwitterung, Abtragung 

und Akkumulation von Sedimenten. Das Zusammenspiel aller Prozesse formt die einzelnen 

tektonischen Einheiten, die sich in archaische Kratone (endgültig vor 2.500 Mill.J. 

konsolidiert), angegliederte Faltenzonen,(nach deren Ausfaltung größere Kratonbereiche 

entstehen) und Senkungsräume unterteilen lassen, deren Ausfüllungen nachträglich wie

der deformiert sein können. Eine besondere Einheit stellen Aktivierungszonen dar, die 

nach primärer Konsolidation später wieder durch thermotektonische Prozesse beansprucht 

sind. 

1.1.1. Archaische Kratone 

Im südl�chen Afrika treten in verschiedenen Gebieten Gesteine'.mit einem höherem Deforma
tionsalter als 2.500 Mill.J. au:f (Abb.2): 

1.1.1.1. Simbabwe-Kraton 

Simbabwe-Kraton, 

Kaapvaal-Kraton. 

In Simbabwe, teilweise auf den östlichen Teil von Botswana u1>ergreifend, läßt sich 

ein archaischer Kraton ausscheiden, der als "Rhodesian Craton" (CLIFFORD 1970; NISBET, 

WII.BON, BICKLE 1981; WILSON u.a. 1978) bekannt.ist. Da er sich regional ausschließlich 

auf das ehemalige Südrhodesien, das heutige Simbabwe beschränkt, wird hier der Begriff 

Simbabwe-Kraton verwendet (vgl. TANKARD u.a. 1982; KRAUSS 1982; WIT 1982). 

Die Struktur des Simbabwe-Kratons ist durch zwei Strukturstockwerke gekennzeichnet: 

Grünsteinzonen, die als gestreckte (bis 200 km), aber recht unregel

mäßig angeordnete und gekrümmte, sich aufgabelnde Linsen den Krat?n 

gliedern; 

Gneis-Granitoid-Komplex, der die Zwischenräume zwischen den Grünstein

zonen ausfüllt. 

Die tektonische Stellung des Gneis-Granitoid-Komplexes ist im Verhältnis zu den Grün
steinzonen nicht eindeutig geklärt. Einige Autoren sprechen sich da.für aus, daß es sich 
um Gesteine handelt, die durch Granitisierungsprozesse nach der Ablagerung der Gesteine 
der Grünsteinzonen entstanden und damit jünger als diese sind (HARRISON 1970; HAWKES
WORTH u.a. 1975; ANHAEUSSER 1972; ANHAEUSSER u.a. 1969). 

Andere Veröffentlichungen enthalten Andeutungen, daß vor Akkumulation der Grünsteine 
schon eine sialische Kruste vorhanden ist (CONDIE 1981; ORPEN, WILSON 1981; SAGGERSON, 
TURNER 1976; STOWE 1968; HUNTER 1974 a; KEY, LITBERLAND, HEBWORTH 1976; TANKARD u.a. 
1982). Am wahrscheinlichsten ist die Deutung �on KEY, LITHERLAND, HEPWORTH (1976), daß 
die Grünsteinpakete einem älteren Fundament diskordant aufliegen, aber nachträglich 
durch jüngere Granitisierungen teilweise assimiliert oder durch Tektogenesen aktiviert 
worden sind, wobei die Diskordanzfläche meist verwischt ist. Dafür sprechen auch die 
Gerölle in Sedimenten der Grünsteinzonen, die unter anderem aus Granit und Gneis be
stehen. ORPEN, WILSON (1981) entdeckten eine Diskordanz unter Basissedimenten einer 
'jüngeren Grünsteinfolge (2.700 Mill.J.), die einem 3.500 Mill.J. alten Granit aufliegen. 
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Abb. 2: Tektonische Karte archaischer Kratongebiete des südlichen Afrika

.Tectonic map of the Archean cratona of southern Africa 

\Vährend die Grünsteingürtel durch Phyllittektonik gekennz.eichnet 
sind (Doppelstriche) ist das übrige Kratonareal durch höhere 
Metamorphose, Migmatisation und Granitintrusionen charakte
risiert. Grünsteingürtel außerhalb\der archaischen Kratone 
sind nur in der Limpopo-Provinz anzutreffen ( parallele 
Punktdoppelreihen). Der Great Dyke ist posttektogen vor 
2.500 Mill.J. eingedrungen. Im Bereich der Limpopo-Provinz 
kommt es vor ca. 2.000 Mill.J. zu durchgreifender thermo-
tektonischer Aktivierung. 
( BM = Barbarton Mountainland, GD= Great Dyke; verwendete 
Literatur siehe Text; Legende siehe s. 8/9) 
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Grünsteinzonen 

Die Griinsteinzonen (greenstone belts) bauen sich aus basischen und ultrabasischen 
Vulkaniten, deren Tuffen und Kieselgestei�en, aber auch Klastiten auf. An die Basite 
ist Goldführung gebunden, die·seit alters her Anlaß zur Edelmetallgewinnung ist. Man 
spricht deswegen auch von "gold belts". Tektonisch läßt sich die Griinstein-Supergruppe 
in drei Strukturstockwerke u�tergliedern, die durch tektogene Diskordanzen voneinander 
getrennt sein sollen (MACGREGOR 1951): 

Shamva-
Gruppe 

i:'l 
Q) 
Q> ID' Bulawayo-
�� Gruppe 
� +> 
Q) 1D 

& 

� 
Q) 

� 1D 
C!I Q) 

�g Sebakwe-
it 
0 

Gruppe 
H 

-

Klastische Sedimente, deren Gerölle schon aus 
morphiten bestehen (SAGGERSON, TURNER 1976), 
Sedimentationsalter: Jca. 2.700 Mill.J.l 

- -

Bulawayo-Meta-

-Upp;r Flachwassersedimente,mit Geröllen älterer Meta-
Bulawayan morphite, Karbonate, enthalten Stromatolithe, 

mächtige Tholeiite, Andesite und Komatiite 
Ist sehr weit verbreitet und liegt Granit-Gneis-
Komplex oder älteren Grünsteingruppen diskordant 
auf 

- -- - -
Lower Sedimente 
Bulawayan basische Vulkanite 

? ? -
- -

Wanderer Siltit, Sandstein, Karbonat, Konglomerat, 
Form. Jaspilit 

ultrabasische Vulkanite (bis 3.500 Mill.J. aljJ 
mit wenigen Metasedimenten (NISBET u.a. 1982) 

- -- - -

Sialische Kruste vermutlich schon vorhanden. 

-

Die Mächtigkeit der Grünstein-Supergruppe ist enorm.Nach SWIFT (1961) ist allein die 
Bulawayo-Gruppe 12 km mächtig. KEY,-LITHERLAND, HEPWORTH (1976) geben 30 km Gesamtmäch.:. 
tigkeit an. Die Deformation ist intensiv (OOWARD, FAIRHEAD 1980), wobei der Faltenbau 
vorwiegend NNE, aber auch NE und NNW verläuft (Abb. 2). Die heutige Verbreitung ist 
offensichtlich durch den unregelmäßigen Faltenverlauf bestimmt. Tektonische Decken wer
den beschrieben (STOWE 1968, 1974; COWARD, FAIRHEAD 1980). Die Deformationsintensitäten 

1lassen für den Simbabwe-Kratcn konzentrische Anordnung mit Zunahme nach außen erkennen 
(SAGGERSON, TURNER 1976). 

Im Zentrum des Kratons (unter Berücksichtigung der im Westen verdeckten Teile) sind 
die Grünsteine unmetamorph, die aber zum Rand des Kratons recht kontinuierlich immer 
stärker metamorph umgewandelt sind. Am Rande des Kratons liegen Gesteine der hohen 
Amphibolit- und Granulitfazies vor, die zu den Gesteinen der Limpopo-Provinz (Abb. 2)
kontinuierlich u"berleiten. Nur im SW-Teil treten hochdruckmetamorphe Bildungen lokal 
auf. 

Das Alter der Grünstein-Supergruppe und seiner Deformationen ist aufgrund der in
trusiv darin auftretenden Granitintrusionen durch Minimalalter belegt. Es werden.Alter 
zwischen 2.600 bis 3. 500 Mill.J. angenommen ( LOWE 1982; NISBET, WILSON, BICKLE 1981). 
STOWE (1974) gibt ein Alter von u"ber 2.900 Mill.J. an. 

Die stark schwankenden Altersangaben erklären sich nach WILSON u.a.(1978 ), AN
HAEUSSER, WILSON (1981) durch mehrere Griinst_eingenerationen. 3.500 Mill.J. alte Griin
steine konzentrieren sioh auf den Südrand des Simbabwe-Kratons und auf den Kaapvaal
Kraton. Im Norden des Simbabwe-Kratons u"berwiegen junge Grünsteingürtel mit einem Al
ter von etwa 2.700 Mill.J. (Cl>ere Bulawayo-Gruppe). 

0 

Cl) 
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Gneis-Granitoid-Komplex 

Die Ausbildung des Gneis-Granitoid-Komplexes ist durch �ine starke nachträgliche 
Homogenisierung gekennzeichnet, die auf Granitisierungen zurückgeht und ·zwischen 2.700 
und 2.500 Mill.J. ihren Höhepunkt hat. Sie führt zur Überprägung älterer Strukturen 
und Metamorphosen. Daraus erklärt sich auch das Fehlen einer einheitlichen Auffassung 
über die Existenz von Präsebakwe-Formationen. Wenn deren Vorhandensein anerkannt wird, 
differieren die Angaben über den Metamorphosegrad außerordentlich stark. HARRISON 
(1970) interpretiert sie als schwache Metamorphose, während sich ROBERTSON (1973) für 
eine sehr starke Metamorphose ausspricht. Die Existenz einer sialiscben Kruste vor 
Akkumulation der Grünsteingürtel ergibt sieb aus Altersangaben mit Granit- und Gneis
werten von 3.500 Mill.J. (ANHAEUSSER, WILSON 1981) aus dem SE des Simbabwe-Kratons. 

Das heute vorliegende Strukturbild geht im wesentlichen auf Deformationen zurück, 
die jünger als die Ablagerung der Grünstein-Gruppen anzusetzen ist. Es u'berwiegen 
(nach MACGREGOR 1951) Kuppelstrukturen, die meist NE bis NNE gestreckt sind (Abb. 2) 
und deren Zwickel die Grünsteinzonen ausfüllen. Diese von ANHAEUSSER, WILSON (1981) 
als zu idealisiert angesehene Deutung wird dem komplizierten tektonischen Bau nur 
teilweise gerecht. Ein Teil der Granitoide ist erst posttelctonisch intrudiert. 

Great D:yke 

Der Simbabwe-Kraton wird auf eine Länge von 480 km von einem NNE-streichenden, im 
Mittel 8 km breiten Intrusivkörper, dem Great Dyke, durchzogen, der poettektogenetisch 
intrudiert ist (Abb. 2). Er besteht aus zyklischen Sequenzen ultrabasischer und basi
scher Gesteine, die von Gabbro abgedeckt werden (BICHAN 1970). Der Kristallisations
mechanismus ist vorwiegend kumulativ. strukturell bildet sich im Great Dyke ein In
trusionsgefüge ab, das im Querschnitt eine Synform beschreibt (WILSON 1982). Die Ver
breitung des Great Dyke beschränkt sich nicht auf den Simbabwe-Kraton, sondern seine 
Ausläufer durchschlagen auch die Limpopo- und die Sambesi-Provinz in der Umrandung des 
Simbabwe-Kratons. 

Für Datierungen tektogener Prozesse ist der Great Dyke als postkinematische Bildung 
eine wichtige Zeitmarke. Die publizierten Alterswertezeigenübereinstimmend ein Alter 
von etwa 2.500 Mill.J. (ALLSOPP 1965; WILSON 1982) an. 

1.1.1.2. Kaapvaal-Kraton 

Der heutige Ausstrich des archaischen Kaapvaal-Kratons konzentriert sich auf den 
östlichen Teil Südafrikas (Transvaal und Natal) und schließt auch Swaziland ein (Abb. 
2). Seine eigentliche Ausdehnung reicht aber weit daru'ber hinaus,vor allem nach Westen� 
in Gebiete hinein, die durch jüngere Ablagerungen verdeckt sind. 

Die Gesteine des Kaapvaal-Kratons zeigen die gleiche Untergliederung wie der Sim-
babwe-Kraton Kaapvaal-Kraton 

Swaziland-Supergruppe 
Ancient Gneise Complex 

Simbabwe-Kraton 

Grünstein-Supergruppe 
Gneis-Granitoid-Komplex 
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Swaziland-Supergruppe 

Innerhalb des Kaapvaal-Kratons treten in linsen.förmigen, teilweise ausgeschwänzten 
Ausstrichgebieten Gesteine auf, die zur Swaziland-Supergruppe vereinigt werden. Ihre 
Umrisse lassen eine Streckung in NE Richtung erkennen. Die bekanntesten Gebiete liegen 
im Barberton Mountainland an der Nordgrenze von Swaziland und in der Murchison Range 
weiter im Norden. Am besten untersucht sind die Gesteine der Swaziland-Supergruppe im 
Barberton Mountainland, wo folgende Untergliederung allgemein anerkannt ist (z.B. 
VILJOEN, VILJOEN 1970): 

c) Moodies-Gruppe,
b) Fig-Tree-Gruppe mit Sheba-Formation,
a) Onverwacht-Gruppe.

Die O n  v e r  w a c h t  - G r u p p e  ist d�rch eine ca. 16 km mächtige Folge 
vertreten, die nach LOWE (1982) zu 60 % aus magmatischen Gesteinen und zu 40 � aus Se
dimenten besteht. Unter den Vulkaniten dominieren ultrabasische (KomatiHe) bis basi
sche Gesteine, denen nach oben hin felsische Vulkanite eingeschaltet sind (ALLSOPP, 
VILJOEN, VILJOEN 1973; McIVER, LENTHALL 1974; VILJOEN, VILJOEN, PEARTON 1982). Die 
Basite sind häufig subaquatisch ausgeflossen, wie aus den Kissenstrukturen geschlossen 
werden kann (VILJOEN, VILJOEN 1970). 

Sedimente bestehen vorwiegend aus Präzipitaten wie Kieselgesteinen und Karbonaten. 
Nur untergeordnet beteiligen sich auch Klastilca, die durch quarzarmen vulkanoklasti
scben Detritus vertreten werden. Ihr Bildungsmilieu ist Flachwasser, teilweise auch 
subaerisch (LOWE, KNAUTH 1977). Karbonatische Ooide werden als Hinweis auf marinen Ab
lagerungsraum angesehen (LOWE, KNAUTH 1978). Aus den Sedimenten der Onverwacht-Gruppe 
gibt es zahlreiche Anzeichen von Lebenspuren (ENGEL u.a. 1968; MUIR, GRANT 1976; 
KNOLL, BARGHOORN 1977; NAGY, NAGY 1969; KVENFOLDEN 1972). 

Das Alter der Onveriacht-Gruppe ist durch NIEKERK, BURGER (1969) mit 3.360, HURLEY 
u.a. (1972) mit 3.355 - 70, LANIER, LOWE (1982) HAMILTON u.a. (1979) mit 3.540, JAHN,
GRUAU, GLIKSON (1982) mit 3.560 und ANHAEUSSER �1978) mit 3.395 Mill.J. bestimmt. Von 
ALLSOPP, VILJOEN, VILJOEN (1973) mitgeteilte Werte von 2.620 Mill.J. werden mit nach
träglichen hydrothermalen Änderungen in Verbindung gebracht. 

Im Gegensatz zur Onverwacht-Gruppe besteht die über 2 km mächtige F i g - T r e e -
G r u p p e  vorwiegend aus Sedimenten. An der Basis (Sheba-Formation) ist eine bis 
etwa 800 m_mächtige Grauwacken.folge ausgebildet, die deutlich turbiditischen Charakter 
zeigt (REIMER 1975 a, b. K.A. ERIKSSON 1979, 1980 ). Nach oben nimmt der Pelitanteil 
zu. Insgesamt sind 84 %'Grauwacken, 14 % Pelite und 2 � Kieselgesteine (REIMER 1975 a). 
Synsedimentärer Vulkanismus wird angenommen (CONDIE, MACKE, REIMER 1970). Organische 
Reste sind vorhanden (z.B. PFLUG 1967). Olisthostrome sind bekannt (WIT 1982). 

Nach den Rekonstruktionen von REIMER (1975 a, b) läßt sich zur Fig-Tree-Zeit ein 
südlich gelegenes Abtragungsgebiet erkennen, das durch eine geringmächtige Randfazies 
(0 - 200 m) vom Turbiditbecken getrennt ist. Die Paläoströmungen variieren beträchtlich. 
Tiefwassermilieu wir� für möglich gehalten (STANISTREET, _WIT, FRIPP 1981). 

Die M o  o d i e s  - G r u p p e  wird ausschließlich durch bis 3.500 m mächtige 
Sedimente (nach VILJOEN, VILJOEN 1970: Sandsteine, Konglomerate, Grauwacken und Pelite) 
vertreten, die nach HUNTER (1974 a) unte� kratonischen Bedingungen zur Ablagerung kom
men und eine ca. 25 km mächtige Erdkruste vorfinden. Ihre Sedimentstrukturen, insbeson
dere die "heringsbone cross lamination" weisen auf Gezeiten beeinflußte Sedimentation 
(K.A. ERIKSSON 1977 a, 1979) bzw. auf Küstenbereich (K.A. ERIKSSON 1978) bin. 

Bezüglich des A k k u  m u l a t i o n s m i l i e u s der Swaziland-Supergruppe 
läßt sich aus den zugänglichen Untersuchungsergebnissen ableiten, daß es im wesentli
chen aktualistiach interpretiert werden kann. Es handelt sich um .tluviatile und um Flach
wasserablagerungen, die offensichtlich vielfach gezeitenbedingt sind (K.A. ERIKSSON 
1977 a). Interessant ist das Vorhandensein von Turbiditen (LOWE, ICNAUTH 1977; HUNTER 
1974 a; K.A. ERIKSSON 1979; REIMER 1975 b), das aber nicht zwangsläufig Tiefwasser
verhältnisse voraussetzt. Für marinen Sedimentationsraum sprechen nach LOWE, .KNAUTH 
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(1978) karbonatische Ooide. Insgesamt ergibt sich für das Barberton Mountainland ein 
südlich gelegenes Liefergebiet, dem sich nach Norden ein mariner Sedimentationsraum 
anschließt, der trotz des erdgeschichtlich sehr frühen Entwicklungsstadiums schon hin
reichend vie�Spuren von Lebewesen aufweist (hauptsächlich Blaualgenformen), wie sich 
auch aus dem Gehalt an organischem Kohlenstoff ableiten läßt (MOORE, LEWIS, KVENVOLDEN 
1974 bis 1,95 %, KVENVOLDEN 1972 bis 1,2 %). Das wird untermauert durch den Nachweis 
von Spuren hochentwickelter organischer Verbindungen wie Aminosäuren, Kerogen, Alkane 
und Fettsäuren (KVENVOLDEN 1972; KVENVOLDEN, PETERSON, POLLOOK 1969; BITZ, McLEOD, 
NAGY 1967). 

D e f o r m a t i o n u n d  M e t a m o r p h o s e der Swaziiand-Supergruppe 
sind relativ schwach, so daß Sedimentstrukturen weitgehend erhalten geblieben sind. Es 
überwiegt steiler Faltenbau, wobei auch fließartige Bewegungen zum Umbiegen der tekto
nischen Hauptrichtung geführt haben (Abb. 2). Das Alter der Hauptdeformation ist durch 
die diskordant überlagernde Pongola-Supergruppe bestimmt (Tab. 1, s. 11 ), die nach 
WATCHORN (1980) ein Alter von 3.000 Mill.J. aufweist. Es fehlen Angaben über die Aus
bildung einer Transversalschieferung. Metamorphe Umwandlungen beschränken sieb auf 
Sprossung von Serizit, Chlorit, Quarz und Karbonat. Sie sind demnach sehr schwacher 
bis schwacher Metamorphose zuzuordnen. 

In geotektonischer Hinsicht könnte man mit GLIKSON (1970, 1976) eine Reihe von Ent
wicklungsstadien ausscheiden: ophiolite stage (Vulkanitfolge der Onverwacht-Gruppe, die 
nach HUNTER 1974 a, für eine Riftbildung sprechen)

1
flysch stage (Fig-Tree-Gruppe und· 

Moodies-Gruppe), Tektogenese_(vor 3.000 Mill. Jahren), Molasse stage (Pongola-Super
gruppe) mit subsequentem Magmatismus. Nach ANHAEUSSER (1976) lassen sich diese Stadien 
auch in den greenstone belts Simbabwes wieder_erkennen. 

Gewisse Vorsicht einer derartigen Deutung mit der Terminologie pbanerozoischen 
tektonischen Regimes ist aber insofern geboten als nur die Swaziland-Supergruppe des 
Barberton Mountainland hinreichend genau untersucht worden ist. Für die uörigen Gebiete 
des an„greenstone belts"armen Kaapvaal-Kratons gibt es nur spärliche Angaben, wie z.B. 
für Sutherland, Pietersburg-Gebiet und die Murchison Range im Nordteil des genannten 
Kratons (ANHAEUSSER, WILSON 1981). 
Unbestritten ist die Deutung der "greenstone belts" als sehr alte Krustenbildung (vor 
3.400 Mill.J.). Dabei handelt es sich aber nicht um die erste Krustenbildung. Zwar sind 
der Onverwacht-Gruppe nur sedimentäre Einlagerungen zwischengeschaltet, die sich von dem 
etwa gleichalten vulkanischen Material ableiten lassen. Aber die jüngeren Sedimente der 
Swaziland-Supergruppe enthalten genügend Detritus einer älteren sialischen Kruste. 

Ancient Gneis•s Complex 

Der Ancient Gneise Complex des Kaapvaal-Kratons läßt zwei Strukturstufen erkennen: 

b) tonalitische Magmatite mit Amphiboliteinschaltungen

a) Metamorphite bestehend aus Quarz-Feldspat-Gneis,
Biotit-Hornblende-Gneis und Metaquarzit.

Die unter a) angegebenen Metamorphite sind die ältesten bekannten Bildungen, die 
aber durch die jüngeren Granitisierungen und Deformationen meist so stark uöerprägt 
sind, daß nur wenige ursprüngliche Relikte noch vorliegen. Sie enthalten Mineralasso
ziationen, die zur Amphibolit-, teilweise auch Granulitfazies zu rechnen sind. HART, 
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WELKE, NICOLAYSEN (1981) beschreiben vom Vredefort Dome mafische .r.ranulitrelikte, die 
ein Alter von 3.500 Mill.J. aufweisen. 

Große Teile der Urkruste sind durch jüngere Granitisierungen assimiliert worden. 
Damit besteht der Ancient Gneise Complex hauptsächlich aus tonalitischen Gneisen und 
Graniten, deren Bildung sich auf folgende Zeitabschnitte konzentriert: 3.300, 3.000, 
2.800 - 2.500 Mill.J. Nach HUNTER (1974 b) existiert ein Streifen von über 3.000 Mill.J. 
alten Graniten, der den Kaapvaal-Kraton in NE Richtung quert. Diesem Trend ordnen sich 
aber nicht alle Alterszahlen unter. 

Tektonisch ist der Ancient Gneise Complex in mehreren Phasen geprägt worden. Die 
daraus resultierenden Strukturen weisen Streichrichtungen zwischen 30° und 60° auf 
(Abb. 2). Bis 80 km weit zu verfolgende Mylonitisierungszonen zeigen eine Reorientie
rung der Schieferung in bis zu 1 km breitenStreifen (HUNTER 1974 a). 
Die Grenze zwischen Ancient Gneise Complex und der hangenden Swaziland-Supergruppe ist 
metst tektonisch uöerprägt oder von jüngeren Intrusionen verschleiert. Eine suprakru
stale Auflagerung der Swaziland-Supergruppe auf dem Edukt des Ancient Gneise Complex 
ist aber sehr wahrscheinlich. Das Alter des Ancient Gneise Complex ist höher als 3�390 
Mill.J. (HUNTER 1974 a). 

1.1.1.3. Limpopo-Provinz 

Der besonders durch CLIFFORD (1970) vertretenen Vorstellung des "Limpopo Belt" als 
eigenständiges Tektogen zwischen Simbabwe- und Kaapvaal-Kraton kann nicht vorbehaltlos 
gefolgt werden. Die von HOLMES, CAHEN (1957) zunächst aufgrund von nur zwei Bestimmun
gen vorgenommene Altersdatierung von 2.000 Mill.J. ist zwar später oftmals bestätigt 
worden, doch gibt es eine Reibe von Hinweisen, die für ein höheres Alter der Gesteine 
und auch der Metamorphose sprechen. Dazu gehören vor allem absolute Altersbestimmungen 
(BREEMEN, DODSON 1972; COWARD, FAIRHEAD 1980; BREEMEN, DODSON, VAIL 1966; BREEMEN 1970; 
COWARD 1976; BARTON, KEY 1981; HICKMAN, WAKEFIELD 1975; ROBERTSON, DuTOIT 1981), die 
für einzelne Proben höhere Alter al� 2.000 Mill.J. ergeben haben (bis max. 3.786 Mill.J. 
nach BARTON, RYAN1FRIPP 1978; BARTON, FRIPP, RYAN 1977). Zum anderen liefert die Intru
sion des·Great Dyke eine wichtige Zeitmarke. Sein Alter ist mit 2.500 Mill.J. sicher be
stimmt. Er durchbricht nicht nur den Simbabwe-Kraton, sondern erreicht in seinen südli
chen Ausläufern auch Gebiete, die der Limpopo-Provinz zugerechnet werden (BREEMEN, DOD
SON, VAIL 1966; ROBERTSON, BREEMEN 1970). Seine Intrusion erfolgt posttektogen, so daß 
sich für die Granulitfazies der Limpopo-Provinz ein Alter uöer 2.500 Mill.J. ergibt. 
Es kann a;Lso'geschlossen werden, daß die Limpopo-Provinz aus einer alten geotektonischen 
Struktur hervorgegangen ist (KEY, LITHERLAND, HEPWORTH 1976), die altersmäßig mit den 
alten Kratonen in Verbindung gebracht werden kann. Sie zeigt bei generellem ENE-Streichen 
Zonarbau (MASON 1973) (Abb. 2). 
Die Limpopo-Provinz weist gegenuöer dem Simbabwe-Kraton eine Reihe von Unterschieden auf: 

-- hohe Metamorphose, die aus dem Innern des Kratons kontinuierlich zum 
Maximalwert der Limpopo-Provinz ansteigt (SAGGERSON, TURNER 1976; GRAHAM 
1974); 
fehlende Kuppelbildung, 

-- ausgeprägte Linearstrukturen. 
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Der strukturelle Bau der Limpopo-Provinz läßt sich folgendermaßen charakterisieren: 
die Nordwestgrenze, die mit der Verbreitung der Granulitfazies bzw. der Orthopyroxen
Isograde uöereinstimmt, wird von SWIFT 1961 durch eine nach Norden gerichtete Uber
schiebung beschrieben. Diese hat JAMES (1975) genauer unterßucht und einen Uberschie
bungsbetrag von über 27 km errechnet (zitiert in COWARD, FAIRHEAD 1980). Die Limpopo
Provinz zeigt im heutigen Anschnitt symetrischen Aufbau (MASON 1973; COWARD7 FAIRHEAD
1980). Der schon erwähnte Streifen mit Granulitfazies wird nach Süden von einer Zone 
abgelöst, die durch Amphibolitfazies und nicht so scharfer Schieferungsorientierung 
ausgezeichnet ist und das Zentrum der Limpopo-Provinz darstellt. Nach Süden folgt noch
mals eine granulitfazielle Zone. 
Nach COWARD, FAIRHEAD (1980) soll eine generelle Nordverschiebung des Kaapvaal-Kratons 
auf den Simbabwe-Kraton die Sonderausbildung der Limpopo-Provinz verursacht haben, an 
der außerdem Seitenverschiebungsbewegungen beteiligt sind (COWARD 1976; COWARD, JAMES, 
WRIGHT 1976). 

Es liegt historischer Stockwerkbau mit mehrmaliger (bis 6-fach TANKARD u.a. 1982) 
intensiver Deformation vor� dessen unterste Etage aus 3.786 Mill.J. alten, aus Sedi
menten hervorgegangenen Metamorphiten besteht (BARTON, FRIPP, RYAN 1977). Sie liegen 
eingefaltet in der jüngeren Beitbridge - Gruppe (Messina Metamorphic Suite 
3.500 Mill.J., HORROCKS 1980), die wegen eigener späterer intensiver Deformation als 
"Precratonic Cover" angesehen'wird (TANKARD u.a. 1982). Sie besteht aus Metaquarziten 
mit eingelagerten Marmoren, magnetitischen Eisenerzen und wenigen Amphiboliten als Ab
lagerungen unter Flachwasserbedingungen (MASON 1973). Nach Norden und Osten nimmt die 
Bedeutung des Karbonatanteiles zu, so daß eine Vertiefung des Sedimentationsraumes an
genommen wird (BARTON, KEY 1981). Die Altersstellung der Beitbridge-Gruppe 
(früher Messina Group z.B. SHACKLETON 1976 b) ist umstritten. TANKARD u.a. (1982), RO
BERTSON u.a. (1981) parallelisieren sie mit höheren Teilen der Swaziland-Supergruppe. 
MASON (1973) hält sie der Pongola- oder Transvaal-Supergruppe äquivalent. Aus den vor
handenen Beschreibungen, besonders nach BARTON, KEY (1981) läßt eich folgender histori
scher Ablauf rekonstruieren: 

2.000 Mill.J. Thermotektonieche Aktivierung 
--

2.600 - 3.200 Mill.J. Mehrere Deformationeetappen -

- ----- -

3.270 Mill.J. Messina layered intrusion 

3.570 - 3.350 Mill.J. Sedimentation der Beitbridge-Gruppe 
- - ..... - -

3.790 Mill.J. Deformation und Bildung der Sar-�-River-Gneiee 

uöer 3.790 Mill.J. Ablagerung von Grauwacken 

1.1.2. Archaische Epikratonbecken 

-_. _____ -

- - --

Pre-Cratonic 

cover 
-- - -

Baeement 

Nach der Kratonieierung beginnt auf den Stabilgebieten die Herausbildung von Becken, 
teilweise noch durch letzte Granitintrusionen uöerdauert. In den Becken lagern eich 
sowohl vulkanit- als auch eedimentbetonte Folgen oder vulkanogen-sedimentäre Wechsel
lagerungen ab. 

Die Akkumulation der einzelnen lithostratigraphiechen Einheiten setzt zu verschiede
nen Zeiten ein: 

https://doi.org/10.2312/zipe.1986.087



21 

Witwaters-
Ventersdorp-Supergruppe vor ca. 2.700 Mill.J. 

rand- Witwatersrand-Supergruppe vor ca. 2.800 Mill.J. 
Triade Dominion-Reef-Gruppe vor ca. 2.900 Mill.J. 

PongolarSupergruppe vor ca. 3.000 Mill.J. 

und dauert unterschiedlich lang an, so daß sie sowohl nebeneinander gleichzeitig be
stehen als sieb auch zu größeren tektonischen Einheiten zusammenschließen (HUNTER 1974 b)� 

1.1.2.1. Pongola-Supergruppe 

Die Gesteine der Pongola-Supergruppe (Abb. 3) akkumulieren sieb in einer Senkungs
zone (LEUBE 1962), deren Reste jetzt in einer NE Synklinalstruktur an der Südgrenze 
Swazilands und in Natal anzutreffen sind. Vor Sedimentationsbeginn unterliegt der Kaap
vaal-Kraton Abtragungsprozessen, die ihre Spuren in einer bis 8 m mächtigen Verwitte
rungsk:ruste hinterlassen (MATTHEWS, SCHARRER 1968). Als Unterlage stehen Granite an, 
die U-Pb Alter von 3.230 (BURGER, COERTZE 1973) und 3.070 Mill.J. (MATTHEWS, SCHARRER 
1968) ergeben. Folgende litbostratigrapbiscbenTeileinheiten lassen sieb ausscheiden: 

Mozaan Group, ausschließlich sedimentär, 700-3.000 m mächtig, 
Nsuze Group, Vulkanit-Formation,max. 7.000 m mächtig, 

Sediment-Formation, max. 800 m mächtig. 

Die N s u z e  G r o u p (auch Insuzi Group genannt) besteht im unteren Teil 
aus schräggescbichteten quarzreichen Sandsteinen mit eingelagerten Konglomeraten, die 
von einem im W gelegenen granitischen Liefergebiet hergeleitet werden und in Stromge
flechten zur Ablagerung gekommen sind (WATCHORN, ARMSTRONG 1980). Der Anteil an Vulka
niten in den sedimentären Basisschichten ist gering. Er dominiert im oberen Teil der 
Nsuze Group und wird durch Basalte, Andesite, Dazite und Rhyolithe vertreten. Eine Al
tersbestimmung dieser Vulkanite ergab 3.090 Mill.J. (WATCHORN 1980). 

Die M o  z a a n  G r o u p (HUNTER 1963) besteht aus 3.000 m mächtigen Wechsel
lagerungen von Peliten und Areniten, die von einem nördlichen Liefergebiet stammen. 
Sie geben im Zentrum des Beckens kontinuierlich aus den Formationen der Nsuze Group 
hervor, während randlich Diskontinuitäten möglich sind, so daß stellenweise die Mozaan 
Group direkt Gesteinen des Kaapvaal-Kratons aufliegt. Das Ablagerungsmilieu siedelt 
WATCHORN (1980) im Küsten-Flachwasser-Bereich an. BRUNN (1974), BRUNN, MASON (1977) 
sprechen sich für Gezeitenzonen aus. 

Der t e k t  o n i s c h e S t r u k t u r  b a u  der Pongola-Supergruppe ist 
durch flachen NNW-Faltenbau (Schichteinfallen unter 40°) gekennzeichne·t, der aber nicht 
für den Deformationsgrad repräsentativ ist. Die In·terndeformation ist beträchtlich, so 
daß die Ausbildung einer Schieferung unter Bedingungen sehr schwacher Metamorphose mög
lich wird. Die Ablagerung der Pongola-Supergruppe wird von Granitintrusionen u'berdauert 
(2.870 Mill.J. nach WATCHORN 1980). 

1.1.2.2. Witwatersrand-Triade 

In der Witwatersrand-Triade werden folgende litbostratigraphiscben}Einheiten zusammen
gefaßt (Abb.3t-4): 
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c) Ventersdorp-Supergruppe,
b) Witwatersrand-Supergruppe,
a) Dominion-Reef-Gruppe,

die sich möglicherweise teilweise faziell vertreten. Besonders problematisch wird der 
Vergleich mit zeitgleichen Folgen außerhalb des eigentlichen Verbreitungsgebietes der 
einzelnen Becken. 

Dominion-Reef-Gruppe (Abb. 4 a) 

Die Dominion-Reef-Gruppe läßt folgende Gliederung erkennen (WHITESIDE 1970): 

saure Vulkanite bis 3.200 m, 
intermediäre Vulkanite bis 700 m, 
Basissedimente bis 40 m. 

Die Basissedimente sind nur lokal ausgebildet und werden auf ein östlich gelegenes Lie
fergebiet bezogen (WATCH0RN 1981). Sie bauen sich aus Quarziten und einem geringmächti
gen Basalkonglomerat auf. In den Vulkanitfolgen treten nur einige dünne Zwischensedi
mente auf. Die in bis 50 m mächtigen Decken vorkommenden intermediären Vulkanite bestehen 
hauptsächlich aus Andesiten, die sauren aus Rhyolithen (z.T. Ignimbrite), denen aber noch 
unbedeutende . Andesite zwischengeschaltet sin_d. Die Sedimente sind goldführend. Alters
werte dieser Gesteine liegen hauptsächlich zwischen 2.600 und 2.800 Mill.J. Der Akkumula
tionsbeginn wird aber mit 2.900 Mill.J. angegeben (HUNTER 1974 b). 

Witwatersrand-Supergruppe (Abb. 4 b) 

Die Witwatersrand-Supergruppe enthält hauptsächlich sedimentäre Folgen, die im unte
ren Teil durch feinklastische, im oberen Abschnitt grobklastische Bildungen vertreten 
werden: 

Reef-Gruppe Elsburg-Formation 

Witwatersrand- Kimberley-Formation 
Main-Bird-Formation (mit Diabas) 

Supergruppe Rand-Gruppe Jepperstown-Formation (mit Diabas) 
Government-Reef-Formation 
Hospital-Hill-Formation 

Vulkanisohe'Einschaltungen kommen nur untergeordnet vor. 

Kenntnisse u1>er diese Supergruppe beruhen neben Beobachtungen in Übertageaufschlüssen 
hauptsächlich auf umfangreichen bergmännischen Aufschlüssen und Erkundungsarbeiten, die 
auf die Nutzung der außerordentlich großen Goldvorräte in der Reef-Gruppe ausgerichtet 
sind. Damit bestehen zumindest für das Verbreitungsgebiet der Goldführung bis in berg
männisch aufschließbare Teufen gute Vorstellungen (z.B.PRET0RIUS 1981; $CHIDLOWSKI 1965, 
1967). Über den primären Beckenrand existieren im Norden und Westen reoht genaue Kennt
nisse (erhöhte BeteiligiJng von grobklastischem Material, primäres Auskeilen der Schich
ten, zahlreiche erosive Diskordanzen, die sich zu einer Diskordanzinflation nach WUNDER
LICH 1965 häufen). Durch Schiohtschleppungen, die diskordant abgedeckt werden, kann auf 
synsedimentäre Störungstektonik geschlossen werden. In Flüssen wird das klastische Mate
rial aus einem nördlich und westlich gelegenen Liefergebiet über breite Schuttfächer 
in das Witwatersrandbecken geliefert, das heute als Quarzite und Konglomerate vorliegt. 
Einige Konglomerateinlagerungen (Reefs) sind Seifen von ökonomischer Bedeutung 
(BROCK, PRET0RIUS 1964 zitiert in TRUSWELL 1970). 
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Das Ablagerungsmilieu ist in der Randgruppe gezeitenbestimmt (ERIKSSON, TURNER 1981). 
Erstmals werden küstenparallele Strömungen erkannt (MINTER 1976). Dagegen lagern sich 
die Konglomerate der Reef-Gruppe fluviatil (braided river mit Gold- und Uranseifen) ab, 
deren generelle Transportrichtung nach S bzw. E aus Schrägschichtungen, Dachziegellage
rung, Zurundung, Geröllgrößenverteilung zw�felsfrei abgeleitet werden kann. Die "tilli
tischen" Einlagerungen sind mit Olfthostromen zu vergleichen (TANKARD u.a. 1982). Das 
Liefergebiet baut sich aus Gesteinen des Kaapvaal-ICratons wie Anoient Gneise Complex 
aber auch Swaziland-Supergruppe (Goldführung) auf. Nach Süden schließt sich möglicher
weise ein ozeanischer Bereich än� der zur Geosynklinale des Namaqua Natal Belt gestellt 
werden lcöµnte. 

Die Parallelisierung mit Bildungen anderer Gebiete ist nicht eindeutig. Aufgrund ähn
licher Alterszahlen (Abb. 4) kann damit gerechnet werden, daß der untere Teil der Ven
tersdorp-Vulkanite eine zur Witwatersrand-Supergruppe zeitgleiche Bildung darstellt (HUN
TER 1974 b). Sehr unsicher ist der Nachweis von Witwatersrand-Äquivalenten in östlich ge
legenen Gebieten. Am Ostrand des Transvaal-Beckens treten unter der Transvaal-Supergruppe 
die Wolkberg-Gruppe und Godwan-Gruppe 

auf. BUTTON (1978) parallelisiert die bis 2.500 m mächtigen Quarzite und Basalte der Goa
wan-Gruppe mit der Reef-Gruppe, wobei er das Verbreitungsgebiet bei Kaapeboop (SE der 
Bushveld Intrusion) dazu rechnet. 

Die Wolkberg-Gruppe wird mit BUTTON (1978) formationell als Vorläufer der Transvaal
Supergruppe zugerechnet (Abb. 6). 

Ventersdorp-Supergruppe (Abb. 4 c) 

Die Verbreitung der Ventersdorp-Supergruppe schließt an die der Dominion-Reef-Gruppe 
und Witwatersrand-Supergruppe an, erfaßt aber einen weitaus größeren Raum. Diese Super
gruppe ist vorwiegend (etwa 2/3) aus vulkanogenen Gesteinen zusammengesetzt, bei denen 
Andesite und deren Pyroklastika u'berwiegen. Auch komatiitiscbe Vulkanite sind bekannt 
(McIVER, CAWTHORN, WYATT 1982). Sedimente und saure Vulkanite treten als linsenförmige 
Einlagerungen auf. Nach POTGIETER, LOCK (1978) werden einige ehemals zur Dominion-Reef
Gruppe gestellte saure Vulkanite (bei Zoetlief) mit der Ventersdorp-Supergruppe paral
lelisiert. Diese Quarz_porphyre werden durch Ignimbrite, Rheoignimbrite und Laven ver
treten. 

Wi,e schon bei HUNTER (1974 b) angedeutet, muß die Ventersdorp-Supergruppe mit den 
anderen Folgen der Witwatersrand-Triade im Zusammenhang betrachtet werden. Fazielle 
Verzahnungen sind sehr wahrscheinlich, wie auch aus Altersangaben zu ersehen ist. 
NIEKERK, BURGER (1964) geben das Alter der Ventersdorp-Vulkanite mit 2.800 ! 109 Mill. 
J .de lalWINTER (1976) begrenzt sie zwischen 2.500 und 2.700 Mill.J., und NIEKERK, BUR
GER (1977) legen sieb auf 2,62P Mill.J. fest. 

Die sedimentären Einlagerungen der Ventersdorp-Supergruppe zeigen fluviatiles Mi
lieu an, das auch zur Bildung von Seifenlagerstätten (vor allem Gold) führt. Die ge
nerelle Strömungsricbtung von N nach S scheint aus der Witwatersrand-Zeit u"bernommen 
zu sein, wird aber durch synsedimentäre Grabenbildung gesteuert. Der Anteil von auf
gearbeiteten Gesteinen der Witwatersrand-Supergruppe ist beträchtlich und betrifft 
auch Witwatersrand-Seifen. 
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Die Mächtigkeit der Ventersdorp-Supergruppe schwankt in weiten Grenzen, bedingt durch 
vorgefundenes bzw. vulkanogenes Relief und synsedimentäre Grabenbildung (TANKARD u.a. 
1982). Mächtigkeitsextrapolationen sind schwierig durchz�führen, so daß Mächtigkeitsan
gaben nur für Gebiete mit Bohrungen verläßlich sind. Belegte Maximalmächtigkeiten von 
über 3. 000 m treten im W bis N des Vredefort- Domes auf, wobei eine NE gestreckte Mächtig
keitsanschwellung zu verzeichnen ist. 

1.1.3. Altproterozoisches Epikratonbecken der Transvaal-Supergruppe (Abb. 6) 

Nach Abschluß der Akkumulation der Witwatersrand-Triade und schwachen tektogeneti
achen Aktivitäten kommt es,nach den absoluten Altersbestimmungen zu urteilen, ohne 
längere Abtragungaperiode zur Herausbildung eines großen Beckens, das durch die heu
tigen Aufachlußgebiete in zwei Teilbereiche unterteilt werden kann (Abb. 6): 

Transvaal-Teilbecken im Rahmen des jüngeren Bushveld-Plutona, 
Griqualand-Teilbecken in der nördlichen Kaap-Provinz. 

Durch die relativ einheitliche lithologische Ausbildung läßt sich für das Gesamtgebiet 
der Verbreitung der Transvaal-Supergruppe eine recht sichere Korrelation durchführen 
(Tab. 2). 

Transvaal-Teilbecken Griqualand-Teilbecken 
-Cl) 

Smelterskop Formation Upper Griquatown-Subgruppe 
� Magalies Formation 1 

c!, 

Ongeluk-Andesit 12.200:1 0 Cl) Ongeluk-Andesit 
cd 

ti g; '" Daspoort Form. mit "Tillit" Lower Griquatown-Subgruppe 1-1 g.e 0 mit "Tillit" und 
.p Timeball Formation •r-1 c!> 

� Banded Ironstone Formation 
-�

Dolomit- Banded Ironstone 
Gruppe Form. Ghaap- Campbell Rand Formation 

j 2.250 Mill.J • I Gruppe Schmidtdrift Formation 
Dolomit 

Black-Reef-Gruppe Black-Reef-Gruppe / fehlt lokal 

Wolkberg-Gruppe fehlt 

Tabelle 2: Lithoatratigraphische Untergliederung der Transvaal-Supergruppe 

1.1.3.1. Wolkberg-Gruppe (Abb. 7)

Die Wolkberg-Gruppe, ausschließlich am Ostrand des Transvaal-Teilbeckens entwickelt, 
wird durch klastische Sedimente vertreten (Quarzit, Arkose, Konglomerat), die nach 
richtungsanzeigenden Sedimentstrukturen zu urteilen, vorwiegend etwa senkrecht zum 
heutigen Beckenrand ins Becken gelangen (Abb. 7 a). Die Mächtigkeiten schwanken zwi
schen O und über 2.000 m,· wobei die hohen Mächtigkeiten in der pelitischen Ausbildung 
des. Beckenzentrums anzutreffen sind. Eine bis 500 m mächtige Basalteinschaltung kommt 
vor. Die Beckenachse streicht etwa ENE(BUTTON 1973)�
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1.1.3.2. Black-Reef-Gruppe (Abb. 7b) 

Die Gesteine der Black-Reef-Gruppe lagern sich diskonform auf den Folgen der Wit

watersrand-Triade und Wolkberg-Gruppe oder diskordant auf archaischem Kraton in einem 

großen Gebiet ab. Nur im Griqualand-Teilbecken fehlen sie lokal (BEUKES 1980 ). Haupt

sächlich wird diese Gruppe durch unter 50 m mächtige Quarzsandsteine vertreten, die 
stellenweise in Paragenese mit Py�itkonkretionen goldführend sind. Nur im Bereich des 

ehemaligen Wolkberg-Beckens steigen die Mächtigkeiten bis 500 m an. 

An der Basis sind fluviatile Klastika anzutreffen. Das geologische Bildungsmilieu 

zur Zeit der Ablagerung der oberen Black-Reef-Gruppe wird durch BEUKES (1977) als sub

tidal bis tidal flat beschrieben. Liegt die Black-Reef-Gruppe direkt dem Kristallin 

auf, ist ihre mineralogische Zusammensetzung durch die der Unterlage bestimmt. Im Gri

qualand-Teilbecken sind den Areniten auch wenige konglomeratische Lagen zwischenge

schaltet, im Nordteil auch Vulkanite. 

1.1.3.3. Dolomit-Gruppe/ Ghaap-Gruppe (Abb. 7c) 

Der Übergang von der Blaclc-Reef-Gruppe in die hangende Dolomit-Gruppe erfolgt kon

tinuierlich (BEUKES 1977). Diese Gruppe wird hauptsächlich durch Magnesium-Kalke ver

vertreten, d:i.e horizontal laminiert, z.T. mit Rippelmarken oder oolitisch, teilweise 

aber auch klastisch als Umlagerungsprodukte vorkommen. Ihnen sind selten Kieselgesteine 

zwischengelagert. Die Karbonate werden als Flachwasserablagerungen chemogenen Sedimen
ten der tidal flats zugeordnet (K.A. ERIKSS0N 1977 b). Außerdem liegen auch biogene Kar

bonate vor, die aus Stromatolithen aufgebaut sind. Die Mächtigkeiten der Dolomit-Gruppe 

variieren zwischen 0 und 2.500 m, wobei nach VISSER (1970) die Trogachse etwa ENE ver

läuft (Abb. 7 c). Das Gebiet der heutigen Vredefort-Struktur gehört offensichtlich 

einem kleinen Teilbecken an, das durch die 0ttosdale-Schwelle vom Hauptbecken getrennt 

ist. Durch geringmäcbtige feinklastische Einlagerungen im Norden des Transvaal-Teil

beckens wird ein nördlich gelegenes Abtragungsgebiet angezeigt. Die gestreckt angeord

neten Stromatolithkolonien (Abb. 7 c) sprechen für Meeresströmungen in WNW--FßE-Rich

tung. Aufgrund der sehr einheitlichen faziellen Ausbildung und der hoben Mächtigkeiten 

kann darauf geschlossen werden, daß die Absenkung des Sedimentationsraumes durch gleich

zeitige Sedimentation kompensiert worden ist. Das Alter der Dolomite wird mit 2.250 

Mill.J. angegeben (K.A. ERIKSS0N 1977 b). Die der Dolomit-Gruppe zugerechnete "Banded 

Ironstone-Formation" beschränkt sieb im Transvaal-Teilbecken auf einen Streifen vor 

dem Liefergebiet klastischen Materials, während im S und SE derartige Bildungen fehlen. 

Im Griqualand-Teilbecken ist die Ausbildung sehr ähnlich, wenn auch die Banded Iron 

Formation schon zur Griquatown-Gruppe gestellt wird (Tab. 2). Man kann also damit rech

nen, daß beide Teilbecken zusammenhängen. 

Die Karbonate lagern sich in marinem Milieu ab. Im Südosten des Transvaal-Teilbeokens 
kommt es zeitweise zur Trockenlegung, wobei die Karbonate gelöst werden und nur unlös
lich Residuen zurückbleiben. Die größten Ablagerungstiefen dieses Zeitabschnittes sind 
am südlichen Ende des Griqualand-Teilbeckens anzutreffen. 
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1.1.3.4. Pretoria- / Griguatown-Gruppe (Abb. 8) 

Den Abschluß der Transvaal-Supergruppe bilden die Gesteine der Pretoria- bzw. Griqua
town-Gruppe (Tab. 2), die im Transvaal-Teilbecken durch Wechsellagerungen von Peliten 
und Areniten gekennzeichnet und durch vulkanitische Einlagerungen (0ngeluk-Andesit) in 
zwei Subgruppen unterteilt sind. ·Das Material der unteren Subgruppe ist nach VISSER 
(1970) aus einem nördlichen Liefergebiet herantransportiert worden (Abb. 8 a), wie sich 
aus der Variation der Sand/Ton-Verhältnisse ableiten läßt (von 0,15 bis 0,03). 

Direkt unter den Ongeluk-Andesiten findet sich in beiden Teilbecken eine weitver
breitete, bis etwa 40 m mächtige Einlagerung, die als Tillit gedeutet wird (DuT0IT 
1954, s. 142 und 160). Sie enthält kaum oder keine Geschiebe aus Kristallingebieten. 
Vielmehr lassen sich die Gerölle aus der liegenden Witwatersrand-Triade und der Black
Reef- sowie Dolomit-Gruppe ableiten. Es gibt einige Anzeichen eines geritzten Unter
grundes. Aber nur wenige Gerölle zeigen Ritzungen (VISSER 1971). Damit ist die tilliti
sche Natur nicht eindeutig nachgewiesen. 

Eine wichtige Zäsur in der Entwicklung der Pretoria-/Griquato�m-Gruppe ergibt sich 
durch die Effusion der Ongeluk-Lava,die durch700 m, im Griqualand-Teilbecken sogar bis 

1.200 m mächtigenAndesitfolgen vertreten wird (Abb. 8b). 

Sedimente über den 0ngeluk-Andesiten bestehen aus Klastika, die gröber als im Lie
genden der Vulkanite sind, und auch aus einem nördlichen Liefergebiet stammen. Die Sand
abnahme ist aber deutlicher, sie variiert zwischen 100 % im Norden bis 0,5 % im Süden. 
Dieser Trend findet in der Anordnung der primären Sedimentstrukturen (Abb. 8 c) seine 
Bestätigung (RH0DES 1971). 

Das Sedimentationsmilieu geht während der Ablagerung der Pretoria-Gruppe von marin zu 
fluviatil uber, wobei dieser Übergang zunächst im Norden eingetreten ist und sich dann 
kontinuierlich nach Süden verschiebt (STEAR 19771 VISSER 1970). 

1.1.4. Tektonik der Epikratonbecken (bis vor 2.000 Mill.J.) 

1.1.4.1. Tektonischer Bau des Gesamtbeckens (Abb.9) 

Das tektonische Regime der archäischen und altproterozoischen Epikratonbecken ist 
d,urch synsedimentäre Absenkung, 

synsedimentäre Störungen und 
Magmatismus 

bestimmt, die während der gesamten Epikratonentwicklung mit unterschiedlicher Intensi
tät wirksam sind. Ein deutlicher Phasencharakter ist nicht gegeben, wenn man von Perio
den besonders intensiver magmatischer Aktivität während der Effusion der Ventersdorp
Vulkanite (2.500 - 2.700 Mill.J.) und der Platznahme des Bushveld-Magmatites vor etwa 
2.000 Mill.J. absieht. 
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Die Entwicklung der Witwatersrand-Supergruppe zeigt deutliche Abhängigkeit zu aktiven 
Randstörungen (Abb. 4 b), die teilweise die Schichten geschleppt haben (SCHIDLOWSKI 1967). 
Bedingt durch Hebung des Liefergebietes bilden sich Randdiskordanzen heraus, deren Anzahl 
zum Beckenrand hin zunimmt. 

Die gegenüber der Dominion-Reef-Gruppe versetzte Verbreitung (Abb. 3) der Witwaters
rand-Supergruppe ist tektonisch nicht relevant, da erstere hauptsächlich aus Vulkaniten 
aufgebaut ist, die nicht einem Senkungsgebiet zu entsprechen brauchen. Die heutige Ver
breitung dieser beiden Gesteinsgruppen weist ENE-Erstreckung auf, der sich für die Wit
watersrand-Supergruppe ein nach S ausgelängt&r Appendix anschließt. 

Das Verbreitungsgebiet der Ventersdorp-Supergruppe unterscheidet sich sowohl nach 
Ausdehnung als auch nach Anordnung (hauptsächlich NE) deutlich von den älteren Folgen 
derWitwatersrandlriade (Abb. 3). Eine schwache Diskonformität im Liegenden ist vorhan
den (SCHIDLOWSKI 1967). Wahrscheinlich wird ihre Magmenförderung durch NE streichende 

Störungen kontrolliert. 

Zeitgleich zur Ablagerung der Witwatersrand-Triade bilden sich im Untergrund des Kra
tons Granite, ebenso ist die Intrusion des Great Dyke in diese Zeitspanne zu stellen 

(2.500 Mill.J.). 

Die Transvaal-Supergruppe liegt deutlich diskonform zur unterlagernden Witwatersrand
Triade. In ihrer Bildungszeit hat sich offensichtlich eine recht einheitliche bogenför
mige Senkungszone herausgebildet, die von Transvaal nach Griqualand in der nördlichen 
Kaaprovinz reicht und deren Trogachse im-Verhältnis zu der der Witwatersrand-Zeit nach 

Norden gewandert ist (Abb. 5). Die Bedeutung synsedimentärer Störungstektonik hat abge
nommen. 

Aber zu Beginn der Ablagerung der Transvaal-Supergruppe ist am NE des Beckens offen
sichtlich noch eine Störung aktiv (Abb. 7). Die Absenkungen sind beträchtlich und eben
so wie zur Zeit der Witwatersrand-Triade wird das klastische Material von Norden bis NW 
i..1 das Transvaal-Becken geschüttet. Die Eisenerzführung ist vom gleichen Liefergebiet 
herzuleiten. Es gibt keine Hinweise auf ein südliches Liefergebiet. Eine Öffnung zum 
Ozean nach Süden ist möglich. 

Die tektonische Struktur der epikratonischen Gesteine (bis zur Zeitmarke vor 2.000 
Mill.J.) ist einfach (Abb. 9). Kleine FaJ.lwerte überwiegen, die eine flache, entspre
chend der Bogenform des Sedimentationsraumes gekrümmte Mulde nachbilden. Sieht man von 
jüngeren Faltungen des Namaqua-Natal-Tektogens (voT ca. 1.000 Mill.J,. ,) am Westrand der 
Griqualand-Teilmulde ab, gibt es·nur Spezialfalten im Nordostteil des Beckens, die zudem 
offensichtlich störungsbezogen sind. Der komplizierte tektonische Bau am Südrand der 
Transvaal-Teilmulde ist durch Domstrukturen entstanden, die gesondert behandelt werden 
(1.1.4.2.). 

Von CROCKETT (1971) beschriebene Oberschiebungen in der Transvaal-Supergruppe in 
Botswana sind offensichtlich eine Ausnahme. Besser definiert ist die Westrand-Ober
schiebung der Lomagundi-Supergruppe in Simbabwe (Abb. 9). Nach WORKMAN (1966) nimmt 
die· Deformation deutlich nach W in Richtung Oberschiebung von nicht deformiert bis 
Phyllittektonik, lokal sogar Gneistektonik, zu. 
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Insgesamt ist die Beanspruchung der Gesteine der Epikratonbecken gering. Aber durch 
starke Überdeckung (bis über 10 km) und auch hohe Lage der Geoisothermen durch Graniti
sierungsprozesse im Untergrund (tm archaischen Kraton) und durch synchronen Vulkanis
mus sowie die Intrusion des Bushveld-Magmatitkomplexes zeigen die Gesteine zur Tiefe 
hin zunehmend metamorphe Umwandlungen. Nach SAGGERSON, TURNER 1980 reichen die p/t Be
dingungen bis zur Ausbildung einer schwachen Metamorphose. Früher (1972) hatten sich 
die gleichen Autoren sogar für mittelgradige Metamorphose ausgesprochen. In der Do
minion-Reef-Gruppe sprechen Pyrophyllitreichtum und Vorkommen von Cordierit für kon
taktmetamorphe Veränderungen (WHITESIDE 1970). HALLBAUER, KABLE (1979) bestimmten die 
Paläotemperatur auf 250 ° . Somit kann die Metamorphose in den Epikratonfolgen als wär
mebetont charakterisiert werden (SAGGERSON, TURNER 1980). Die absoluten Alterswerte 
der Limpopo-Provinz bei 2.000 Mill.J. (HOLMES, CAHEN 1957; BREEMEN, DODSON 1972; COWARD, 
FAIRBEAD 1980 u.a.) lassen sich auf thermische Ereignisse und auch auf die Deformation 
der Beitbridge-Gruppe (SHACKLETON_ 1976) zurückführen. 

1.1.4.2. Tektonischer Bau am Südrand 

Der Südrand der Epikratonbecken in Transvaal zeichnet sich durch komplizierte Bau
formen aus, die von domartigen Ausstülpungen des granitischen Kratons hervorgerufen 
werden (Abb. 9). Hierzu gehören vor allem die Vredefort-Struktur, aber auch die zwi-
schen Johannesburg und Pretoria und andere weiter östlich gelegenen Aufbruchstruk-
turen. 

Besonderes Interesse verdient die Vredefort�Struktur, die sich etwa gleichzeitig 
mit der Bushveldintrusion (2.000 Mill.J.) herausbildet und dadurch gekennzeichnet ist, 
daß um einen fast kreisrunden (Durchmesser etwa 40 km), aus grobkörnigem, geschiefer
tem Biotitgranit bestehenden steilen Dom des Kaapvaal-Kratons bis 12 km mächtige Epi
kratonfolgen in deutlich geschleppter, z.T.· überkippter, kranzförmiger Stellung an
zutreffen sind. Hier sind die Gesteine auch stärker als im einfach gebauten Muldenteil 
deformiert. Teilweise kommt es zur Spezialfaltung und auch zur Schieferungsbildung 
(FRIPP, GAY 1972). Die Ursache des domartigen Grundgebirgsdurchbruches ist nicht hin
reichend geklärt. Der granitische Zentralkern ist älter (mehr als 2.800 Mill.J. nach 
HART, WELKE, NICOLAYSEN 1981) als die archaischen Hüllgesteine, die nicht kontakt
metamorph beeinflußt sind (HALL 1932). Dafür zeigen sie Anzeichen einer Schockmeta
morphose (HARGRAVES 1961; DIETZ 1961) viele Störungen und auch glasmatrixführende 
Gänge (als Pseudotachylite bezeichnet). Damit ist der Nachweis für eine Explosions
struktur erbracht. Ob es sich aber um ein Impakt (HARGRAVES 1961; DIETZ 1961, 1963; 
GRIEVE 1982) oder irdische Explosion (TRUSWELL 1970) handelt, bleibt ungeklärt. Unter 
Berücksichtigung der anderen domartigen Strukturen am Südrand des archaisch-altpro� 
terozoischen Senkungsfeldes ist eine irdische Genese wahrscheinlicher. 

1.1.4.3. Bushveld-Magmatitkomplex 

Wenn auch mitunter in Erwägung gezogen(W�ILTON 1970; DIETZ 1963), fehlen im Bush
veld-Magmatitkomplex jegliche Anzeichen einer Impaktstruktur (FRENCH, HARGRAVES 1971). 
Auch eine explosive Genese scheidet aus. Vielmehr handelt es sich um intrusive Vorgän
ge, die zur Bildung des außerordentlich großen Magmatitkörpers geführt haben (COUSINS 
1959). Seine heutige Verbreitung ergibt die Figur eines vierblättrigen Kleeblattes 
(Abb. 9) mit Achsen von 400 (ENE) bzw. 350

10

(NW-SE). Der innere Aufbau (Tab. 3) ist 
durch eine bis maximal 10 km mächtige vertikale Abfolge gekennzeichnet. 
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Bangendes Felsitporphyre der Rooiberg-Gruppe (bis 6 km), 
teilweise zur Transvaal-Supe1•gruppe gerechnet 

Felsische Granophyr und Granit (1.9�0 Mill.J. nach DAVIES u.a.

Zone 1970) 
bis 2 km mächtig 

Obere Zone (bis 2 km) Gabbro mit Magnetitkumulaten 
und metamorphisierten Quarzit/Pelit-Xenölithen 

Mafische im oberen Teil (2.136: 96 Mill.J.) 
•r-1 

Zone Hauptzone (bis 3 km)Gabbro und Norit (2.103: 14 Mill.J. 

Kritische Zone (bis 1,5 km) "layered" Norit, 
l Anorthosit, Pyroxenit u. Chromitkumulate 

(2.172 Mill.J.) 

Untere Zone (bis·1,6 km) Pyroxenit und olivinführende 
Gesteine 

Randzone, bis 300 m breit, sehr komplex mit Basit und 
Ultrabasit 

• 

Liegendes Meist Gesteine der Transvaal-Supergruppe, aber teilweise 
auch Kristallin des Kaapvaal-Kratons 

Tabelle 3: Vertikalgliederung des Bushv;,.eld-Magmatitkomplexes nach SHARPE, SNYMAN (1980) 

Vom magmatischen Hauptkörper werden (seitlich) zahlreiche Lagergänge (Gesamtmächtig
keit 2,5 km) bis in 30 km Entfernung entsandt. Möglicherweise besteht der Bushveld-Mag
matitkomplex aus mindestens 2 Teilkomplexen, die durch die Verbreitung mafitischer Ge
steine gekennzeichnet sind. Die felsische Phase greift u1>er diese Verbreitungsgrenzen 
hinweg und vereint sie zum Bushveld-Magmatitkomplex (Abb. 9). 

Im östlichen Teilkomplex
0
erfolgt die Intrusion (SHARPE, SYNMAN -1980) u1>er drei För

derzellen, die auf einer 10 streichenden Linie angeordnet sind (MOllNEUX, IIT,INKERT 
1978). In ihnen dringt das Magma in mehreren Schüben auf, wobei eine deutliche Diffe
renzierung von basisch zu sauer eintritt. Das Problem der Platznahme ist ungelöst 
(siehe Zusammenstellung HUNTER 1976). Weitaus besser geklärt ist der Prozeß der Kri
stallisation (z.B. JACKSON 1967). Die "accumulation" tritt durch Kristallisation der 
"cumulus"-Kristalle im Magma und anschließender gravitativer Saigerung zum Boden der 
Magmenkammer unter Bildung eines Kumulates auf. Daraus resultieren gebänderte Struktu
ren, deren Genese mit Anlagerungsprozessen zu vergleichen ist. 

Einheitliche Auffassungen bestehen über das absolute Alter des Bushveld-Magmatit
komplexes. Die physikalisch bestimmten Alterszahlen schwanken zwischen 1.900 bis 2.100 
Mill.J. (COERTZE, JANSEN, WALGRAVEN 1977; DAVIES u.a. 1970; HAMILTON 1977; HUNTER, 
HAMILTON 1978), wobei die jüngeren Alter für die sauren Gesteine gelten (SHARPE, S.NYMAN 
1980). 

Nicht so einheitlich ist die Interpretation des geologischen Alters des Bushveld
Magmatitkomplexes. Es überwiegen die Ansichten u1>er die Intrusion nach Effusion der 
Rooiberg-Vulkanite, die auch zur Transvaal-Supergruppe gestellt werden (SHARPE, SNYMAN 
1980). PLESSIS (1971) spricht sich für ein jüngeres Bildungsalter aus. Das Vorkommen 
des Bushveld-Granites in einer Antiklinale der mittelproterozoischen Waterberg-Gruppe 
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hält dieser Autor für einen Beweis, daß es zeitgleiche Bildungen sind. HAUGHTON (1963) 
verweist auf eine diskonforme Überlagerung des Bushveld-Komplexes durch die Waterberg� 
Gruppe und auf das Vorkommen von Bushveld-Geröllen darin. TANKARD u.a. (1982) bezwei
feln allerdings, daß Gesteinsfragmente des Bushveld-Komplexes enthalten sind. 

1.1.5. Mittelproterozoische Epikratonbecken 

Etwa mit der Zeitmarke von 2.000 Mill.J. setzt sich ein neues Sedimentationsregime 
durch. Aus dem Transvaal-Teilbecken bildet sich durch Verlagerung der Beckenachse nach 
Norden (Abb. 5) eine Reihe von Becken, wie z.B. Waterberg- und Soutpansberg-Becken, in 
denen vor allem Rotformationen zur Ablagerung kommen. Weiter im Norden formiert sich 
am heutigen Rand des Simbabwe-Kratons das Umkondo-Becken. 
Ähnliche Beckenverlagerungen lassen sich auch westlich des Griqualand-Teilbeckens er
kennen, die wahrscheinlich zu Geosynklinalablagerungen des Namaqua-Eduktes überleiten. 

1.1.5.1.·waterberg-Gruppe (Kaapvaal-Kraton) 

Die Gesteine der Waterberg-Gruppe (erstmals in der Erdgeschichte eine Rotformation, 
TANKARD u.a. 1982) sind in einem Strei�en verbreitet, der von der Mündung des Limpopo
tales in die mo�ambi�anisohe1 Küstenebene uöer das eigentliche Waterbergbecken durch 
das südöstliche Botswana bis in das westliche Vorfeld des Griqua land-Beckens der Trans
vaal-Supergruppe zu verfolgen ist (Abb. 10). Damit handelt es sich um Gesteine, die auf 
dem Kaapvaal-Kraton zur Ablagerung gekommen sind. 

Wenn auch mit einigen Altersunterschieden zu rechnen ist 
1976), werden folgende Gesteinsgruppen zur Waterberg-Gruppe 
E nach W): Soutpansberg-Gruppe, 

Blauberg-Gruppe, 

(JANSEN 1968, 1975 a, b; 
i.w.s. zusammengefaßt (von

Waterberg-Gruppe i.e.s. und Loskop-Gruppe, 
Matsap-Gruppe. 

Geologisch läßt sich die Waterberg-Gruppe folgendermaßen einstufen: sie ist jünger als 
das 2.000 Mill.J. Ereignis der Limpopo-Provinz (diskordante Überlagerung) und auch jün
ger als die Transvaal-Supergruppe sowie Bushveld-Komplex (meist diskonforme Überlage
rung). Die zeitliche Obergrenze ist nicht näher zu definieren, da erst Karroo-Ablage
rungeri des Karbons bzw. Perms das Hangende bilden. Die absoluten Alterszahlen schwan-

. 

. 

ken beträchtlich zwischen 1.400 und 2.100 Mill.J. (COERTZE, JANSEN, WALGRAVEN 1977; 
JANSEN 1975 a, 1976; OOSTHUYZEN, BURGER 1964). Am wahrscheinlichsten ist eine Ablage
rungszeit im Zeitraum von vor 2.050 bis 1.700 Mill.J. 

Lithologisch besteht die Waterberg-Gruppe im Gebiet von Transvaal fast ausschließ
lich aus klastischen kontinentalen Rotsedimenten bei Vormacht von Psammiten (JANSEN 
1975 b, TICKEL 1975). Es fehlen Fragmente von Bushveld-Gabbroiden und Granitoiden 
(TANKARD u.a. 1982), aber Pyroxen- und Magnetitfragmente werden darauf bezogen. Weit 
verbreitet ist Detritus der Transvaal-Supergruppe. Die Mächtigkeiten schwanken zwi
schen 1 und 5 km, wenn von den Mächtigkeitsreduktionen an den Beckenrändern abgesehen 
wird. Das Ablagerungsmilieu ist vorwiegend kontinental, hauptsächlich fluviatil. Die 
Sedimentation beginnt in lokalen Becken mit Konglomeraten vorwiegendfluviatilen Ur
sprungs (TICKEL 1975) und geht bei Erweiterung des Akkumulationsraumes in psammiti-
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In zahlreichen Epikratonbecken, die meist durch Störungen kontrolliert
sind, akkumulieren sich mächtige, vorwiegend kontinentale Rotsedimen
te. Eine Sonderstell� nehmen die Gesteine der Umkondo-Gruppe ein, 
die am Rande des Simbabwe-Kratons im Mozambique Belt teilweise im Zu
sammenhang mit der panafrikanischen Aktivierung deformiert wurden. 
Im Matsap-Becken bestehen Übergänge zu Geosynklinalablagerungen, die
während der Namaqua-Natal-Tektogenese in die Faltung einbezogen wur
den. 
(verwendete Literatur siehe Text, Legende siehe s. 8/9) 
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sehe Fazies(alluviales Milieu) uöer, die bei besonders ruhigem Sedimentationsmilieu 
pelitisch werden und Kalksteineinlagerungen enthalten kann. An Sedimentmarken finden 
sich Schrägschichtung, Dachziegellagerung, Rippelmarken, Schichtlücken und beträcht
liche Mächtigkeitsschwankungen (VRIES 1968; JANSEN 1968; CROCKETT, JONES 1975). VRIES 
(1968) berichtet auch von Regentropfeneindrücken. In die psammitische Folge ist ein 
15 m\mächtiges Gezeitensediment mit wechselnden Einfallrichtungen der Schrägschich
tungsblätter eingelagert (VOS, ERIKSSON 1977). Schüttungsrichtungen sind erstaunlich 
konstant. Die Liefergebiete sind im Norden gelegen, von denen das klastische Material 
in den Trog nach SSE bis trogachsenparallel nach WSW geschüttet wird. Im Middleburg
Becken kommt eine östliche Komponente hinzu (Abb. 10). In der Waterberg-Gruppe sind 
Vulkanite selten. Sie sind nur im Soutpansberg-Becken bis 1.500 m mächtig (Stellung 
zur Waterberg-Gruppe nicht sicher, werden auch zur Dominion-Reef-Gruppe gerechnet) 
und kommen auch an der Südflanke des Waterberg-Beckens vor. Subvulkanische Intrusio
nen (1.'-1-00 Mill.J.) sind bekannt. 
In Botswana wird die Waterberg-Gruppe durch rote Psammite und selten Konglomerate mit 
Geröllen der aufgearbeiteten Transvaal-Supergruppe vertreten. Sie ist vorwiegend sub
aquatisch entstanden und enthält einen Slumping-Horizont in der Art eines Olisthostro
mes (CROCKETT, JONES 1975), der von NW nach SE in das Becken gelangt. Rutschungsfalten 
sind auch aus dem Waterberg-Becken bekannt (BRUIYN 1971).
Besonders für das Soutpansberg-Becken wird synsedimentäre Störungstektonik (ENE-WSW) 
angenommen (JANSEN 1976), die offensichtlich als Aufstiegsbahn für Magmen dient. Glei
che Störungen sind auch für das Waterberg-Becken charakteristisch, die aber offen
sichtlich noch später bewegt worden sind. Sie bestimmen in ihrer Nähe den tektonischen 
Bau der Waterberg-Gruppe durch Steilstellung, teilwe�se sogar Überkippung der Schich
ten. In ungestörten Bereichen ist Einfallen unter 30 charakteristisch. 

Das Becken der Waterberg-Gruppe Transvaals scheint ohne Unterbrechung durch Botswana 
in das Griqualand-Becken der Matsap-Gruppe überzugehen, die der Waterberg-Gruppe gleich
gestellt werden kann, obwohl einige lithologische Unterschiede vorhanden sind. BOTHA u.a. 
(1976, 1977) beschreiben sie als rötliche Quarzite, Konglomerate und Phyllite mit vul
kanischen Einlagerungen vorwiegend andesitischen Chemismus, die diskonform und teilweise 
diskordant älteren Gesteinen aufliegen (Transvaal-Supergruppe, lokal auch Ventersdorp
Supergruppe). Nich den oben zitierten Arbeiten BOTHA's hat die Matsap-Gruppe als Ablage
rung auf dem Kaapvaal-Kraton Zeitäquivalente in den Edukten der Namaqua-Natal-Falten
zone, die als Geosynklinalbildungen aufzufassen sind. Deutlich ist die Einbeziehung der 
Matsap-Gruppe in Faltung und Metamorphose vor ca. 1.000 Mill.J;, wobei ihre Intensitä
ten auf dem alten Kraton deutlich abnehmen (Abb. 11) und nach Osten ausklingen: 

1.1.5.2. Umkondo-Gruppe (Simbabwe-Kraton) 

Gesteine der Umkondo-Gruppe treten am Ostrand des Simbabwe-Kratons in perlschnurar
tig angeordneten Aufschlußgebieten auf, ihr absolutes Alter wird nicht einheitlich be
wertet. BUTTON (1976), ALLSOPP, ERLANK, HORNUNG (1973) sprechen sich für 1.100 Mill.J. 
aufgrund von Bestimmungen an Proben von eingelagerten Doleriten aus, während VAIL, 
DODSON (1969) 1.600 - 1.800 Mill.J. für die Sedimentation angeben. KRÖNER 
plädiert für 1.376 Mill.J. Den größten Aufschluß bietet das Gebiet des Sabie River im 
SE Simbabwes, wo uöer Kalken (bis 90 m) Pelite und Quarzite lagern (bis 3 1cm) (WATSON 
1969; VAIL' 1965 a; SWIFT 1962). Über das Ablagerungsmilieu gibt BUTTON (1976_) Lagune 
(Kalke), Sabkha, Fluß und Prodelta an. Gleicher Autor fand Abdrücke von transportier
ten Salzkristallen in Peliten (Springmarken), die auf NaCl-uöersättigtes Milieu hin
deuten, so daß mit warm•aridem Klima gerechnet werden muß. Das Liefergebiet wird im 
Westen vermutet. 
Die tektonische Stellung der Umkondo-Gruppe ist dadurch gekennzeichnet, daß sie dem 
Simbabwe-Kraton diskordant auf1legt, selbst aber im östlichen Verbreitungsgebiet durch 
jüngere Deformationen der Panafrikanischen Tektogenese zusammen mit der Unterlage be-
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ansprucht worden ist. Die Beanspruchung nimmt nach E zu, so daß sich der Charakter dort 
deutlich von den undeformierten Gesteinen unterscheidet. 

Daraus sind auch Lokalnamen entstanden. Auf dem Gebiet Simbabwes wird von Manica 
Belt gesprochen (VAIL 1965, 1966), während AFONSO (1976) für die VR MoTambique von 
FormaTäo de Fronteira (Grenzformation) spricht. Nach VAIL (1966) fehlen hier die Kalke, 
so daß die Quarzite direkt auf kratonischen Gesteinen lagern. 
Der Umkondo-Gruppe wird die Sijarira-Gruppe im NW des Simbabwe-Kratons gleichgestellt, 
die stellenweise der Lomagundi-Gruppe diskordant aufliegt (HAUGHTON 1963). Sie besteht 
aus Quarziten und subaquatischen, z.T. konglomeratischen Sandsteinen. 

1.1.6. Namagua-Natal-Mobilgürtel (Abb. 11) 

Ein Gesteinakomplex vorwiegend hochmetamorpher Gesteine läßt sich entlang des Orange 
River besonders in Südafrika im sogenannten Namaqualand verfolgen (MARTIN 1965), dessen 
östlicher Fortbau durch das Great Karroo Basin und seinem Vorläufer (Cape-Becken) ver
deckt ist und erst in Natal nahe des Indiks wieder zutage tritt (Abb. 11). 

Die Unterlage des Mobilgürtels ist weitgehend unbekannt, dürfte aber im Osten durch 
den Kaapvaal-Kraton und Gesteine der Ventersdorp-Supergruppe vertreten sein. Nach BOTHA, 
GRÖBLER (1979) gehen die Metamorphite aus einer Geosynklinalserie hervor, die jetzt vor
wiegend als Granitgneis mit zahlreichen metasedimentären Einlagerungen (Metaquarzit, 
Biotitschiefer mit Sillimanit, Granat und teilweise Cordierit und Korund) und Amphiboli
ten ausgebildet ist. 

Die.Beziehung der Orange-River-Gruppe ist dadurch gekennzeichnet, daß zur Zentral
zone der Namaqua-Metamorphite partiell lithologische Ubergänge bestehen (TANKARD u.a. 
1982), so daß deren Edukte zumindest teilweise als zeitgleich angesehen werden können. 
Der Metamorphosegrad der Orange-River-Gruppe ist viel schwächer und dadurch die Natur 
des Eduktes besser erhalten. 

In die Namaqua-Gneise sind Phyllite der Kheis-Gruppe ( jetzt vielfach Marydale-]'orm.) 
eingefaltet, deren Bedeutung nach Osten zunimmt und die früher einem älteren Struktur
stockwerk zugeordnet wurden (CLIFFORD u.a. 1975; VAJNER 1974 a, b). BOTHA, GROBLER, 
LINSTROM, SMIT (1976) fanden heraus, daß die an einem Granit vorgenommene Altersdatie
rung von 2.900 Mill.J. nicht für die Phyllite der Kheis-Gruppe, sondern für ein tiefe
res Stockwerk gilt (Fragment des Kaapvaal-Kratons). Die Kheis-Gruppe (nach CORNELL 
1977 mit 1.899 Mill.J. alten Vulkaniten) wird als miogeosynklinales Äquivalent des 
Eduktes der Namaqua-Gneise angesehen, während die epikratone Entsprechung in der Mat
sap-Gruppe vorliegt (ca. 1.400 - 1.700 Mill.J.). BOTHA, GROBLER (1979) stellen die Ak
kumulation in den Zeitabschnitt vor 1.800 - 2.100 Mill.J. Die stratigraphische Stel
lung der Kheis-Gruppe ist aber noch nicht entschieden (TANKARD u.a. 1982). Möglicher
weise beziehen sich die Alterszahlen aus basischen Magmatiten (1.900 - 2.000 Mill.J.) 
auf die Akkumulationszeit der Namaqua-Edukte (REID 1979). 

D e  f o r m a  t i o n und M e t a m o r p h o s e  sind außerordentlich inten
siv und werden von ausgeprägter Granitisierung begleitet. Hochgradige Metamorphose do
miniert. Es ist abor auch mittelgradige und am Ostrand schwache Metamorphose anzutref
fen. Der Faltenbau beschreibt einen nach N konvexen Bogen, der dadurch gekennzeichnet 
ist, daß besonderb m dessen West- und Nordwestflanke die Metamorphose zum Bogeninnern 
zunimmt (JOUBERT 1974; CLIFFORD u.a. 1981). Die Verbindung nach NW ist unklar. Aber zu-
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Abb. 11: Tektonische Karte des Namaqua-Natal-Tektogens 

Tectonic map of the Namaqua Natal Mobile Belt 

Im Namaqua Land (N) ordnet sich im erkennbaren Faltenbogen die 
Deformationsintensität so an, daß sie nach innen von Phyllittek
tonik bis Granulitfazies ansteigt. In Richtung Kaapvaal-Kraton 
klingt die Faltung vollkommen aus. Die Beziehung zu Vorkommen im 
späteren Damara-Tektogen ist unklar. In Natal ist das Tektogen 
an der Tugela-Uberschiebung nach Norden unter Bildung von Hoch
druckmetamorphose dem Kaapvaal-Kraton aufgepreßt. 

( 1; Orange River Gruppe, 2 = Tugela-Uberschiebung; 
verwendete Literatur siehe Text, Legende siehe S.8/9) 
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mindest im südlichen Namibia treten äquivalente Metamorphite gleichen oder ähnlichen 
Deforrnationsalters auf. Möglicherweise sind auch die weiter nördlich gelegenen Vorkom
men hierzu zu rechnen (vgl. Abb. 13). 

Im östlichen Namaqualand, im tlbergangsbereich zum Kaapvaal-Kraton existiert eine 
kontinuierliche Abnahme von Faltungs- und Metamorphosegrad. So ist die Marydale-Gru.ppe 
nur noch durch schwache Metamorphose gekennzeichnet. Die epikratone Mateap-Gruppe ist 
alpinotyp gefaltet mit sehr schwachen metamorphen Umwandlungen, während weiter östlich 
in den Gesteinsfolgen der Pretoria-Gruppe die Faltung ausklingt. 

Die Korrelation der M e t a m o r p h i t e N a t a 1 s mit den Namaqua-
Granitgneisen ist allgemein anerkannt, wenn auch die direkte Verbindung untereinander 
durch den Sporn der Gesteine der Ventersdorp-Supergruppe im Untergrund eingeschränkt 
und durch das Great Karroo Basin verdeckt wird. 

In Natal besteht die entsprechende Folge in der Zentralzone aus Biotit- oder Horn
blendegneisen mit erhaltenen Spuren der meist retrograd u'berarbeiteten Granulitfazies 
(CAIN 1975). Während die Südzone nur auf kleinen Flächen aufgeschlossen ist, existiert 
für die Nordzone gute Beobachtungsmöglichkeit. Wenn die Northern Marginal Zone mit.der 
Tugela-Störung (tlberschiebung auf Kaapvaal-Kraton) einbezogen wird, läßt sich eine Zu
nahme des Metamorphosegrades nach Süden �on schwach bis hochgradig erkennen, wobei die 
Metamorphose von Hochdruckfazies an der tlberschiebung nach·Süden bis zur Niedrigdruck
metamorphose abnimmt. Die Deformationsalter liegen bei 900 bis 990 Mill.J. (TANKARD 
u.a. 1982).

Das geologische D e  f o r m a  t i o n s a 1 t e r  im Namaqua Natal belt ist
durch die diskordante überlagerung der Koras-Gruppe, einer molasseartigen Abfolge mit 
klastischen Sedimenten und Vu�kaniten (sauer bis basisch) definiert. Aufgrund von ab
soluten Altersbestimmungen (NIEKERK, BURGER 1967) haben die subsequenten Vulkanite 
darin ein Alter von 1.100 Mill.J.-BRIDEN, DUFF, KRÖNER (1979) geben für die Koras
Gruppe 1.000 - 1.200 Mill.J. an. Diese Alterszahlen stehen im Einklang mit dem abso
luten Alter eines Granites im Liegenden der Koras-Gruppe von 1.180 Mill.J. (B0THA, 
GR0BLER 1979) und dem Metamorphosealter von 1.000 bis 1.100 Mill.J. (NIC0LAYSEN, BUR
GER 1965) oder von 900 bis 1.250 Mill.J. (VAJNER 1974 a). 

Mit der Angliederung des Namaqua-Natal-Mobilgürtels an den Simbabwe-Kaapvaal-Kraton 
hat sich ein großes Stabilgebiet herausgebildet, das mit CLIFFORD (1970) als Kalahari
Kraton bezeichnet wird. 

1.1.7. Jungproterozoische Akkumulationsgebiete (Abb. 12) 

Nach Abschluß der Namaqua-Natal-Tektogenese vor etwa9900 Mill.J. bilden sich zeit
lich gestaffelt verschiedene Akkurnulationsgebiete heraus. Unmittelbar nach der Faltung 
wird in kleinen Becken die Koras-Gruppe als Molasseformation abgelagert. Später werden 
im NW weiträumige Senkungsräume (Damara-, Gariep-, Malmesbury-Senke) angelegt, in denen 
sich echte Geosynklinalablagerungen akkumulieren und die teilweise mit einer Aktivie
rung randlicher Bereiche des Kalahari-Kratons zusammenhängen. Neben diesen Geosynkli
nalformationen sedimentieren sich Tafelablagerungen (Nama-Gruppe) in einem ausgedehn
ten Bereich des stabilen Kratons. 
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Paläogeographische Schemakarte des Jungproterozoiku.ms im südlichen 
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Paleographic map of Upper Proterozoic series in southern Africa 

Während sich die Geosynklinalablagerung im Damara-Katanga-Becken, 
Gariep- und Malmesbury-Becken akkumulieren (beginnende Klastitsedi
mentation im i'losib-Graben engar u;epunktet), stellt das Nama-Becke,n 
eine Epil<ratonsenke auf dem Kalahari-Kraton dar. 

(verweridete Literatur siehe Text, Legende siehe s. 8/9) 
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Die stratigraphische Parallelisierung der jungproterozoischen Schichtfolgen ist we
gen fehlender Leithorizonte problematisch. Die in Tabelle 4 gegebene Zusammenstellung 
stützt sich auf zahlreiche geologische Informationen, die der Literatur entnommen sind 
(�.J:ßOPP, KÖSTLIN u.a. 1979; GERMS 1972; KRÖNER 1968, 1971, 1974; KRÖNER, CLAUER 1979; 
KRÖNER, HALPERN, JACOB 1978; MARTIN 1965; MARTIN, PORADA 1977 a, b; MILLER 1979; SCHNEI
DERHÖHN 1958"; TANKARD u.a. 1982). 

G e o s y n k l i n a l e 
Tafel-

Damara-Becken 
sedimente 

Malmesbury-Becken Gariep-Becken mio- "eu-
geosynklinal p.;eOsY.nklinal" 

Klipheuwel-Gruppe Nama..:.Gruppe 1'--1 Muldengruppe (570:! ++.; Q) 

Pt 

Fish River Form. 
-

Schwarzrand--
(l) §' -- -- l!'ormation §' GaI'iep-Gruppe 1'--1 Malmesbury- �'.l Otavi- Swalcop- c.!) 

Kuibis-mit Stinkfon-

i
Gruppe tain Form, Gruppe Gruppe 

! 
Formation 

? 
an Basis Nosib-Gruppe 
1780:j A !840:j

- - --

Pradamara Basement !2,000-950 D!

-·

-

!650:I
- - -

Tabelle 4: Lithostratigraphische Gliederung jungproterozoischer Gesteinsserien
des südlichen Afrika 

Lithostratigraphic subdivision of Upper Proterozoic sequences of
southern Africa 

1.1.7.1. Geosynklinalentwicklung

Die jungproterozoische Geosynklinalentwicklung läßt drei Sedimentationsräume erkennen 
(Abb. 12): 

- Damar.a-Becken, das aus einem küstenparallelen und einem NE streichenden
intrakontinentalen Ast besteht;

- Gariep-Becken, im Grenzbereich zwischen Namibia und Südafrika;

- Malmeabury-Becken in der südlichen Kap-Provinz, meist durch jüngere Ge-
steine verdeckt.

Im Da � a r a - Beck e n  lagern sich die Gesteine der Damara-Supergruppe offen
sichtlich auf vordem k0nsolidierter Erdkruste ab (ALLSOPP, KÖSTLIN u.a. 1979; JACOB, KRÖ
NER, BURGER 1978), wie in Randbereichen durch überlagerung und im Innern durch Kratonauf
brüch8 zu erkennen ist, die allerdings teilweise auch als Damara-Kristallin aufgefaßt wer
den (International Tectonic Map of Africa 1 1 5.000.000 Paris 1968). Zu Beginn der Sedi
mentation akkumulieren sich in durch Störungen begrenzten Längströgen fluviatile bis 
flachmarine grobklastische Ablagerungen (Nosip-Gruppe), die in tektonisch besonders ak
tiven ,:;onen bis 6 km mächtig werden können und untergeordnet Rhyolithe und auch Alkali
vulkanlte enthalten (840 Mill.J.). Ab der Zeitmarke vor ca. 830 Mill.J. (KRÖNER 1980 b)
e.rwe.itert und differenziert sich der Sedimentationsraum. Im Norden befindet sich ein 
Schelf· .n:i Vormucht von stro atolithreichen Karbonaten (bis 4 kto mächtig, wie schon 
SCHNEll>El-iliüHN 1958 erlcannte). Diesem Bereich wird miogeosynklinaler Charakter zugespro-
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chen (KRÖNER 1971; KRÖNER, CORREIA 1980; MARTIN, PORADA 1977 a, b). Die u'brigen Räume 
nehmen hauptsächlich mächtige marine Klastite (bis 13 km) auf, die teilweise turbidi-
tisch sind ( PORADA, WITTIG 1976, 1983 ). Ihre Kennzeichnung als eugeosynklina-
le Ablagerungen (KRÖNER 1971; KRÖNER, CORREIA 1980; MARTIN 1965; MARTIN, PORADA '1977 
a, b) ist wegen der Vulkanitarmut irritierend. Trotzdem kann diesem Bereich ein gegen
über dem Karbonatschelf im Norden mobileres Verhalten beigemessen werden. Dafür spricht 
das Vorkommen von Olisthostromen in der Swakop-Gruppe (TANKARD u.a. 1982), die ehemals 
als Tillite gedeutet wurden (GEVERS 1931; MARTIN 1965; MARTIN, PORADA '1977 a, b) und 
das Auftreten von Vulkaniten, die ozeanischen Varietäten nahestehen (BARNES, SAWYER 
1980; HAWKESWORTH, KRAMERS, MILLER 1981). Den Abschluß der Sedimentation (570 Mill.J. 
KRÖNER 1981) spiegelt die Mulden-Gruppe wider, die als grobklastische Bildungen mit 
Melassen verglichen wird (KRÖNER 1971; KRÖNER, CLAUER 1979) und im Zentralbereich des 
Beckens diskonform auf Swakop-Gruppe aufliegt (HEDBERG 1979 zitiert in TANKARD u.a. 
1982, siehe auch PORADA 1983, MARTIN 1983 ). 

Im parallel zur Atlantik-Küste gelegenen G a r  i e p - B e c k e n  beginnt u'ber 
sialischer Kruste des Namaqua-Mobilgürtels die Sedimentation ·der vorwiegend fluviati
len Stinkfontein-Formation mit nach oben feinerkörnig werdenden, klastischen Folgen 
(bis 3 km mächtig) mit Konglomeraten, deren aus östlichen Richtungen geschüttetes Ge
röllmaterial Durchmesser bis 2 m erreichen kann. Schrumpfungsrisse deuten auf zeitwei
se eingetretenes subaerisches Milieu hin (KRÖNER 1975). Untergeordnet sind Rhyolithe, 
Andesite und deren Pyroklastite eingelagert. Karbonatische Einschaltungen mit Stroma
tolithen werden auf marine Umgebung zurückgeführt (TANKARD u.a. 1982). Über der Stink
fontein-Formation folgen miogeosynklinale Klastitsequenzen, die mit dem Diamikt der 
Numees-Formation (vermutlich ein Olisthostrom) abgeschlossen werden. Im Westen wird 
die miogeosynklinale Serie durch eine bis 15 km mächtige vullcani tbetonte Eugeosynkli
nal-Formation ersetzt. 

Gleichzeitig mit der Sedimentation erfolgen besonders im Basement des Namaqua-Mobil
gürtels Aufheizung und Intrusion von sauren Magmatitkörpern, die auch noch die Stink
fontein-Formation durchschlagen (vor 780 Mill.J. zitiert in TANKARD u.a. 1982). Ein 
basischer von N--S auf NNE -- SSW umschwenkender Gangschwarm (Abb. 12) durchsetzt das 
Richtersveld (Intrusive Suite, 920 Mill.J. ALLSOPP, KÖSTLIN u.a. 1979). Er dringt ver
mutlich gleichzeitig mit der Ablagerung der Gariep-Gruppe ein. 
Die panafrikanische Deformation der Ablagerungen des Gariep-Beckens findet vor Akkumu
lation der Nama-Gruppe statt, wie aus der diskordanten Auflagerung abzuleiten ist (Tab. 
4). 

iiquivalente Bildungen werden durch Gesteine der M a 1 m e s b u r y - G r u p p e 
vertreten, die in tiefen Anschnitten der Cape Range unter der Cape- bzw. Karroo-Super
gruppe ausstreichen. Wegen der meist kleinen Verbreitungsgebiete ist die Kenntnis über 
die Entwicklung des Beckens, das möglicherweise aus mehreren Teilbecken besteht, unge
nügend. Das Liegende der Malmesbury-Gruppe ist unbekannt. In der Malmesbury-Gruppe 
überwiegt klastische Sedimentation, die nicht nur an marines, sondern auch teih1cise 
an kontinentales Milieu gebunden ist (HARTNADY, NEWTON, THERON 1974; LeROUX 197'7 und 
HÄLBICH 1979 zitiert in TANKARD u.a. 1982). Vorkommen von Turbiditcn werden erwähnt 
(HARTNADY, NEWTON, THERON 1974). Der Anteil an karbonatischen Sedimenten ist stellen
weise beträchtlich. Er wird auf tropische Gewässer bezogen (TANK.ARD u.a. 1982). Zuord
nungen zu mio- und eugeosynklinalen Bildungen sind ungenügend belegt. Nur die Vulkanit
einschaltungen im Westen des Beckens sprechen für eugeosynklinale Bildungsbedingungen. 
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Im Hangenden der während der panafrikanischen Tektogenese gefaltenen jungproterozoi
schen Malmesbury-Gruppe folgen fast immer über einer Diskordanz Gesteine, die entweder 
als Molasseablagerungen auf lokale Becken begrenzt sind (Klipheuwel-Gruppe, Tab. 4) oder 
aber zur Cape-Supergruppe gehören. Nur aus den Aufschlüssen bei Port Elizabeth in dem 
"Gamtoos inlier" wird von konkordantem Übergang gesprochen (STUMP 1976 a zitiert in 
TANKARD u.a. 1982). 

Zu Molassen wird die Klipheuwel-Gruppe (HARTNADY 1969; HARTNADY, NEWTON, THERON 1974) 
gestellt, die aus 2 km p1"chtigen grobklastischen Folgen besteht (nach HAUGHTON 1963 
Flachwasserbildungen), die zur Malmesbury-Gruppe dislrnrdant .liegen. Eine ähnliche Stel
lung weist die Schoemans-Poort-Formation auf, die aus 600 m Psammit und Psephit aufge
baut ist (LeROUX 1977 zitiert in TANKARD u.a. 1982) und am Südhang der Swartberge zu
tage tritt. 

1.1.7.2. Tafelentwicklung (Abb. 12) 

Auf den westlichen, stubil gebliebenen Bereichen des Kalahari-Kratons sedimentieren 
sich klastische bis karbonatische Ablagerungen im Nama-Becken (GERMS 1972, 1974; MARTIN 
1965; GEVERS 1931) auf etwa 500 km Erstreckung (Abb. 12). Ihre diskordante Auflagerung 
ist unbestritten. Lokal greifen sie auch auf die gefalteten Folgen der Gariep-Gruppe 
über (MARTIN 1965), Altersmäßig vertreten sie teilweise die Geosynklinalformationen der 
Damara-Supergruppe, wobei ihr Sedimentationsbeginn zeitlich versetzt gegenüber der Geo
synklinale erst bei etwa 650 Mill.J. liegt. Die Tafelentwicklung überdauert die pan
afrikanische Tektogenese, so daß die untere Nama-Gruppe am Rande des Kratons noch in 
die Faltung einbez gen ist. 

Das Nama-Becken ist in sich durch Schwellen gegliedert (GERMS 1972), auf denen die 
Mächtigkeiten deutlich zurückgehen (Osis-Schwelle nur 140 m), während sie im Übergangs
bereich zur Geosynklinale bis über 2.000 m mächtig werden können. 

Das Ablagerungsmilieu variiert zwischen kontinental und Flachwaeser mehrmals (GERMS 
1972). Marine Folgen werde hauptsächlich durch stromatolithenführende Karbonate ver
treten, deren Bedeutung nach W mit Annäherung an das Geosynklinalmeer zunimmt. Schüt
tung des klastischen Materials (meist nur Sandkörnung und feiner) erfolgt zunächst aus 
dem Innern des Kalahari-Kratons bei schwachem Gefälle uber braided alluvial plains. 
Später dürfte das Damara-Tektogen als Liefergebiet an Bedeutung gewinnen. So werden 
die stark schwankenden. Transportrichtungen erklärbar (GERMS 1972). 

1.1.8. Panafrikanische Tektogenese (Abb. 13) 

Im südlichen Afrika erfährt die Erdkruste an der Wende vom Präkambrium zum Kambrium 
eine äußerst intensive überprägung, die für weite· Gebiete die endgültige Konsolidierung 
bedeutet. Entsprechende Defor�ationen werden trotz der Einschränkungen durch JACKSON, 
RAMSAY (1980) zur panafrikanischen Tektogenese (KENNEDY 1964) zusammengefaßt, die für 
Einzelgebiete mit Lokalnamen belegt ist (Damara-, Katanga-, Gariep-, Saldan- und Mo
�anili kanische Faltung), Sie beschränken sich nicht auf die jungproterozoischen Akku
mulationsgebiete (Abb. 12), sondern greifen gebietsweise auf kratonische Areale über, 
in denen Gesteinsfolgen jungproterozoischen Alters nicht bekannt sind (Abb. 13). 
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Die während der panafrikanischen Tektogenese thermisch aber auch deformativ regenerier
ten Kratongebiete werden mit HOLMES (1951) zum Mozambique Belt gerechnet (siehe auch 
ARAOJO 1976; KRÖNER 1979, 1980 a; SHACKLETON 1976 �). 

1.1.8.1. Geosynklinalgebiete 

Die besten Kenntnisse be.stehen über das Damara-Tektogen in Namibia (AHRENDT, HUN
ZIGER, WEBER 1978; BARNES, SAWYER 1980; BOTHA, GUNTER u.a. 1971; BOTHA, HODGSON 1975; 
CLIFFORD 1967; GEVERS 1931, 1934; HAACK 1976; KRÖNER 1971, 1980 b; KRÖNER, CLAUER 
1979; KRÖNER, CORREIA 1980; KRÖNER, HALPERN, JACOB 1978; MARTIN, PORADA 1977 a, b; 
MILLER 1979; MÜNCH 1976; PORADA 1973; SCHALK 1970; SMITH 1962; VILLIERS, SIMPSON 
1974). Es zeigt bezüglich der Deformationsintensität asymmetrischen Aufbau. Auf der 
Flanke des Congo-Kratons ist die Karbonatfolge in steile Falten gelegt. Die Defor
mationsintensität nimmt in Richtung Tektogeninneres deutlich zu, wobei Phyllittekto
nik zu überwiegen scheint (BOTHA, GUNTER u.a. 1971; BOTHA, HODGSON 1975; CLIFFORD 
1967). In zentralen. Bereichen des Tektogens erreicht die Metamorphose mit Überschrei
ten der Sillimanit-Isograde einen höheren Grad (Abb. 13), der auch durch Auswirkun-
gen von Anatexis angezeigt wird. (AHREND, HUNZIGER, WEBER 1978). Vergleicht man 
den Verlauf einzelner Isograden, wird deutlich, daß der asymmetrische Aufbau dadurch 
gegeben ist, daß die SE-Flanke telctonisch unterdrückt ist. Die Faltenvergenz ist ·dage
gen deutlich symmetrisch vom Inneren des Tektogens zu den beiden angrenzenden Kratonen 
hin gerichtet, die sich an der SE-Flanke zu dominierendem Deckenbau steigert (Abb. 13). 
Naukluft-Decke (AHRENDT, HUNZIGER, WEBER 1978; MUNCH 1976; WEBER, AHREND 1983) und 
Überschiebungen, deren Flächen durch Salinareinlagerungen gleitfähig sind (BEHR u.a. 
1981), geben der SE-Flanke das Gepräge. Die Nama-Gruppe des Kalahari-Tektogens wird 
nur peripher von den tektogenetischen Deformationen betroffen (KRÖNER 1971). In dem 
intrakontinentalen Ast des Damara-Tektogens überwiegt SE-Streichen, in küstenparalle
len Aufschlußgebieten NW-Streichen. Während auf der Flanke des Congo-Kratons das Fal
tenstreichen kontinuierlich umbiegt, sind die Verhältnisse im Tektogeninnern unklar. 

Der Übergang zu den Faltenzonen des ehemaligen Gariep-Beckens und Malmesbury-Beckens 
geht von der SE-Flanke des intrakontinentalen Astes aus. Die Deformationsintensität 
nimmt hier zum Beckeninneren zu, während die Vergenz zum Kraton hin gerichtet ist.· 
Teilweise sind die Geosynklinalgesteine auf den Kraton aufgeschoben. In der Gariep
Gruppe werden Ophiolithreste vermutet (KRÖNER 1980 a), die durch das Auftreten von 
glaukophanitischen Hornblenden hochdruckmetamorph beansprucht sind (KRÖNER 1974). Bei 
Vanrhynsdorp -ist bei der Aufschiebung das Basalkonglomerat der Nama-Gruppe als Scher
horizont benutzt worden (KRÖNER 1968). 

Trotz Abdeckung durch ·jüngere Gesteine läßt sich das Damara-Tektogen weit nach NE 
bis nach Zambia und in die Katanga-Provinz der DR Congo verfolgen (KEY, RUNDLE 1981), 

wo im Lufilian aro ( UNRUG 1983) der Strang zu enden scheint. Zwar liegen für 
dieses Gebiet nur wenige Untersuchungsergebnisse vor. Es scheint sich aber die Struk
tur des Damara-Tektogens mit Vergenz auf den Kraton und Zunahme der Deformationsinten
sität zum Tektogeninnern zu wiederholen. Granitoider Magmatismus ist nur ganz sporadisch 
entwickelt (KRÖNER 1980 a). 
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Die Altersbestimmungen für die aus Geoaynklinalgesteinen aufgebauten panafrikanischen 
Gebiete und der entsprechenden Granitoide (AHRENDT, HUNZIGER, WEBER 1978; ALLSOPP, KÖST
LIN u.a. 1979; HAACK 1976; HAACK, HOFFER 1976; HARTNADY 1969; HARTNADY, NEWTON, THERON 
1974; HAWKESWORTH, KRAMER, MILLER 1981; JACOB, KRÖNER, BURGER 1978; IffiÖNER 1980 b; KRÖ
NER, CLAUER 1979; KRÖNER, HALPERN, JACOB 1978; MILLER 1979;. RE.IMER 1978; SCHOCH 1976) 
schwanken zwischen 670 und 450 Mill.J., wobei die Granitoide die jüngeren Alterswerte 
geliefert haben. Eine Ausnahme bildet ein posttektonischer Basitgang mit 782 Mill.J. 
aus der Cape Range (HÄLBICH 1979 zitiert in TANKARD u.a. 1982). 

1.1.8.2. Aktivierungsgebiete (Mozambique Belt) (Abb. 13) 

Während der Panafrikanischen Tektogenese werden auch Gebiete älterer Kratone akti
viert, die wahrscheinlich niemals mit der Damara-Supergruppe altersgleichen Folgen be
deckt gewesen waren ( KRÖNER 1977 ). Dabei handelt es sich neben deformativer Beein
flussung, die nur selten eindeutig nachzuweisen ist, um thermische Aktivierungen, die 
entsprechende Abkühlungsalter bedingt haben. Nach den Untersuchungen von HOLMES (1951), 
die auf Feldbeobachtungen und absoluten Altersbestimmungen seit Anfang des Jahrhunderts 
(HOLMES 1918) basieren, wird dieser Streifen als Mozambique Belt bezeichnet, dessen 

Verbreitung von der Ostflanke des Simbabwe-Kratons im Süden über die nördlichen Teile 
der VR Mo�ambiques und einen Ableger in das Sambesi-Tal nördlich des Simbabwe-Kratons 
entsendend weit nach Tanzania zu verfolgen ist (HEPWORTH 1972; KRÖNER 1977 a, 1979,1980 
a, b;SNELLING u.a. 1964; TALBOT 1973 a; VAIL 1966:; SACCHiu.a. 1984) •. 

Die besten Voraussetzungen für die Klärung geologischer Fragen des Mozambique Belt 
bestehen in der östlichen Umrandung des Simbabwe-Kratons einmal durch die diskordanten 
Auflagerungen der Umkondo-Gruppe auf dem archaischen Kraton und zum anderen durch den 
Great Dyke, der im Norden panafrikanisch deformiert wird. So läßt sich an der Ostflanke 
des Kratons erkennen, wie die Gesteine der Umkondo-Gruppe auf dem nicht regenerierten 
Kraton undeformiert anzutreffen sind und nach Osten immer stärker deformiert und auch 
metamorphisiert werden (JOHNSON 1968; JOHNSON, VAIL 1965; TALBOT 1973 a; VAIL 1966). 
Der Übergang vom Mozambique Belt zum alten Kraton ist nicht scharf, wenn auch eine 
Aufschiebungsfläche angenommen wird. Die Isograden der metamorphen Fazies (Chlorit, 
Almandin, Staurolith, Kyanit und Sillimanit) lassen sich auf 500 km Entfernung verfol
gen (VAIL 1966). Die thermische Beanspruchung, die innerhalb des Mozambique Belt durch 
zahlreiche Altersbestimmungen belegt ist, klingt nicht abrupt an der Grenze zum Kraton 
ab, sondern führt im Kraton zur Verjüng�ng der Alterszahlen. Damit erinnern die tek
tonischen Verhältnisse an der Ostflanke des Simbabwe-Kratons an die Grenze dieses Kra
tons mit der Limpopo-Provinz (KRÖNER 1977 a). Hier wie dort ist ein älterer Kraton alc
tiviert worden, wobei nur noch einige Reste des Altkristallins erhalten geblieben sind, 
die durch Alterszahlen zu belegen sind (SNELLING u.a. 1964; TALBOT 1973 a; VAIL, SNEL
LING 1971). Ähnliche Verhältnisse finden sich im Zambezi Belt verwirklicht. Durch die 
Deformation des Great Dyke ist der deformative Anteil der �a.nafrikanischen Tektogenese 
abzuschätzen. BARR (1976) errechnet 25 �-

Weiter im Norden, in den nördlichen Provinzen der VR Mo�ambique und in Tanzania läßt 
sich die Überprägung nur durch absolute Altersbestimmungen nachweisen. ARAOJO (1976) 
gliedert aus: L<u-io- (700 - 1.300 Mill.J.) und mo9ambikanische Episode ( 550 Mill.J.). 
SACCHI u.a. (1984) und FERRARA u,a. (1984) betonen die Bedeutung der Illl"io
Deformation ( 1.000 - 1.100 Mill,J, und räumen der panafrikanischen Aktivierung 

nu:r thermischen Charakter ein, CANNON, HOPKINS u. a. 
1969 sprechen von einer m.ebrmaligen Deformation in Malawi. COOLEN u.a. 1982 berichten 
von Granuliten im südlichen Tanzania, die ein Alter von 652 Mill.J. geliefert haben, 
während die umgebenden Gesteine der Amphibolitfazies geringere Alter aufweisen. Der 
auf Tectonic Map of Africa dargestellte einheitlich tektonische Bau stellt eine starke 
Generalisierung dar. Das offenbart sich z.B. in den photogeologischen Aufnahmen von 
HEPWORTH (1972) für Tanzania und durch eigene Aufnahmen im Pegmatitgebiet von Alto 
Ligonha (PAECH 1980; PAECH, SCHMIDT 1982). 
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1.2. Phanerozoikum 

Die phanerozoische Entwiclclung des südlichen Afrika ist durch die Cape- und Karroo
Supergruppe bestimmt. Spätere Bildungen greifen nur noch randlich auf den Kontinent 
über oder sind unbedeutend. 

1.2.1. Cape-Supergruppe (Abb. 14) 1 

Im Anschluß an die panafrikanische Tektogenese bilden sich vor Ablagerung der eigent
lichen Cape-Supergruppe lokal Molassen, die in der-westlichen Cape Province besonders 
mächtig werden, wo sie durch die bis 2 km mächtig werdende Klipheuwel-Gruppe (Tab. 4) 
vertreten ist, die aus rotbraunen Konglomeraten, Feldspatsandsteinen und Siltsteinen 
kontinentalen Ursprungs aufgebaut_ ist. Diese entstammen fluviatilem Sedimentationsmileu, 
das durch ein nach SSE entwässerndes Flußsystem in einem bis ca. 40 km breiten Tal ge
kennzeichnet ist. Dieses durch Störungen kontrollierte Tal ermöglicht bei späteren 
Transgressionen ein Vordringen des Meeres des Cape-Beckens nach NW in die Clanwilliam
Bucht. Geröllzusammensetzung, geringer Reifegrad und Sedimentstrukturen kennzeichnen 
die Konglomerate als Ablagerungen von Schuttströmen, die auf erhebliches Relief und mög
licherweise aktive Störungen schließen lassen. Lokal sind auch im Inneren der Cape Range 
Molassebildungen anzutreffen. 
Von wenigen Ausnahmen abgesehen liegt die Cape-Supergruppe den Molasseformationen schwach 
diskordant auf. Sie greift auf weite Gebiete des panafrikanisch gefalteten Tektogens und 
auch des Namaqua-Natal-Mobilgürtels über. 

Die Cape-Supergruppe ist dreigeteilt: 

Witteberg-Gruppe, Unteres Mitteldevon bis Karbon? (D.2.1 - C.1) 
, Bokkeveld-Gruppe, Oberes Unterdevon bis Unteres Mitteldevon (D.1.3 - D.2.1) 

Tafelberg-/Natal-Gruppe, Ordovizium bis Unterdevon (0.1-D.1) 

1.·2.1.1. Tafelberg-/Natal-Gruppe

In der Tafelberg-Gruppe sind vorwiegend Arenite mit Konglomerat- und Peliteinlage
rungen ausgebildet, die auf Fluß-, Delta- und Meeresmilieu hinweisen. 

An der Basis beginnt sie, von der Klipheuwel-Gruppe übernommen, mit fluviatilen 
Konglomeraten, die später von marinen Ablagerungen verdrängt werden, bei denen Delta, 
Ästuar-, Watt- und Sehelfablagerungen zu unterscheiden sind (HO�DAY, TANKARD 1978; 
RUST 1967, 1973, 1977; TANKARD, HOBDAY 1977, 1979; TANKARD, BARWIS 1982; VISSER 1974; 
VOS,'TANKARD 1981). Fazielle Verzahnungen sind offensichtlich, so daß die ausgeschie
denen lithostratigraphischen Horizonte keine Zeitmarken widerspiegeln. Eine diamikti
sche Einlagerung von 50 - 160 m.Mächtigkeit (TANKAR!D u.a. 1982, s. 345) wird als ordo
vizischer Tillit gedeutet (RUST 1967; HOBDAY, TANKARD 1978), wie aus den gestriemten 
und fazettierten Geschieben (mit Grundgebirgsanteil), geritztem Untergrund und Stau
chungen unter dem Tillit abgeleitet wird. 

Die Mächtigkeitsverteilung ergibt ein etwa E--W-streichende Mächtigkeitsanschwel
lung von maximal 4000.bis 5000 m.(Abb. 14). Aufgrund der Bestimmungen von Transport
richtung (RUST 1973) und Faziesanordnung (VISSER 1974) läßt sich deutlich ein nörd
liches Liefergebiet erkennen, dessen DetrJ.t.us über Flußsysteme ins Cape-Becken gelangt. 
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Witteberg-Gruppe 
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Abb. 14: Paläogeographische Bchemakarten der Cape-Supergruppe 

Paleogeographic map of the Cape Supergroup 

In dem Cape-Becken werden mächtige klastische Sedimente abge
lagert, die aus Molasse-Ablagerung (z.B. Klipheuwel-Gruppe in der 
Clanwilliams-Bucht) hervorgehen. Ein Wandern der Beckenachse ist 
nicht zu erkennen. Während der Ablagerung der 'Nitteberg-Gruppe ist 
das ansonsten dominierende marine Milieu !'leitgeheJ1q. __ ve�q.rämz;t, 
obwohl es in der anschließenden Dwyka-Zeit neben kontinentalen
Bedingungen an Bedeutung gewinnt. 
(verwendete Literatur siehe Text; Legende siehe s. 8/9) 
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In einem derartigen Flußsystem des östlichen Cape-Beckens werden die Natal-Gruppe und 
die Konglomerate als Nachläufer der Klipheuwel-Gruppe sedimentiert. Anzeichen von Zu
fuhr aus südlichen Richtungen fehlen. 

Der Beckenbildung werden riftartige Züge zugesprochen, die auf einen Triple junction 
bezogen werden (TANKARD u.a. 1982), dessen Entwicklung in der Anfangsphase schon ver
kiimmert. 

1.2.1.2. Bokkeveld-Gruppe 

Die Bokkeveld-Gruppe wird durch Wechsellagerungen von Peliten mit Psammiten in 
5 - 6 Dachbankzyklen vertreten, die im gesamten Cape-Becken anzutreffen sind. Sie ent
hält eine artenreiche Fauna von Spiriferen (Ob. Unterdevon) und Trilobiten (Unter
devon) (BOUCOT 1971; COCKS u.a. 1970) u.a. Die nach oben gröber werdenden Zyklen sind 
Ausdruck der nach Süden in das Cape-Becken vordringenden Deltagürtel und zwischenzeit
lichen Transgressionen (THERON 1972; TANKARD, BARWIS 1982). Die Sedimentzufuhr erfolgt 
ausschließlich aus nördlichen und westlichen Richtungen in das Cape-Becken, wobei im 
NW die Clanwilliam-Bucht deutlich zu erkennen ist (Abb. 14). Die Mächtigkeitsverteilung 
ist durch eine stetige Zunahme nach Süden bis über 3.500 m gekennzeichnet, verbunden 
mit einer Erhöhung des Pelitanteils (THERON 1970). 

1.2.1.3. Witteberg-Gruppe 

Die Witteberg-Gruppe geht kontinuierlich aus der Bokkeveld-Gruppe hervor (HILLER, 
DUNLEVEY 1978) und wird vorwiegend durch Pelite und Psammite (meist hell verwitternd) 
vertreten, deren Sedimentation auch durch zyklisch alternierende Transgressionen und 
Regressionen kontrolliert wird. Im Laufe der Entwicklung wird der marine Einfluß all
mählich zurückgedrängt. 

Die u'bernommene, generelle Beckenkonfiguration bleibt erhalten. Das Liefergebiet 
liegt im Norden und Westen, aus denen über Flüsse das klastische Material in das Cape
Becken gelangt (Abb. 14). Aus der Mächtigkeitsverteilung lassen sich zwei Teiltröge 
ausscheiden, die durch E--W-streiohende Mächtigkeitsanschwellungen mit Werten ·über 
1.000 m gekennzeichnet sind. Zum Hangenden hin stellen sich sowohl tillitische als 
auch andere kontinentale Bildungen ein. 

1.2.2. Karroo-Supergruppe 

Im südlichen Afrika sind Gesteine der Karroo-Supergruppe weit verbreitet (Abb. 15, 
16, 17, 20): Great Karroo Basin (ca. 1250 x 550-km)

Kalahari-Gebiet (ca. 1000 x 400 km großenteils durch känozoische 
Sedimente verdeckt) mit Warmbad-Gebiet im Westen, 

Sabi-Limpopo-Gebiete, 
Springbock-Kohlerevier (ca. 170 x 35 km), 
Lilbombos-Nuanetsi-Lupata-Gebiet (ca. 1500 km lang, nach Osten 

durch jüngere Sedimente verdeckt), 
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Sambesi-Gebiet (ca. 900 x 50-300 km) setzt sich aus Mittel
und Untersambesi-Gebiet zusammen, 

Luano-Luangwa-Gebiet (ca. 700 x 40 km), 
Congo-Gebiet mit Barotse-t Waterberg- und Ovambo-Gebiet

(ca. 1200 x 600 kmJ, 
Kaokoveld-Gebiet, aus kleineren Vorkommen bestehend. 

Die Karroo-Supergruppe wird im unteren Teil fast ausschließlich aus Sedimenten aufge
baut, im oberen Teil uöerwiegen vulkanogene Gesteine. 

Die vorwiegend unter kontinentalem, teilweise auch wohl flachmarinem Milieu abge
lagerten Sedimente sind arm an stratigraphisch aussagekräftigen Fossilien. Für strati
graphische Aussagen stehen nur Reste von Reptilien, Fischen, Insekten, wenig Foramini
feren,Goniatiten und Muscheln (Eurydesma) sowie Pflanzenfossilien und Fährten zur Ver
fügung. Somit ist die Korrelation hauptsächlich auf lithostratigraphische Vergleiche 
angewiesen. Ausgangsbasis hierfür ist das Great Karroo Basin, das sich aufgrund relativ 
einheitlicher Ausbildung und fortgeschrittenem Erkundungsstand als Typus-Gebiet anbie
tet. 

Im wesentlichen wird die in Tab. 5 gegebene Untergliederung bei allen stratigraphi
schen Vergleichen zugrundegelegt, deren genaue Einpassung in die internationale stra
tigraphische Skala noch nicht als gesichert angesehen werden kann. 

i290! 

Mill. 
Jahre 

Jura 

Trias 

Perm 

Karbon 

(1) 

P< (1) 

§' 
F-< Stormberg-Gruppe 
(I)· 

.g bO 

Beaufort-Gruppe 
s (1) 
1 F-< Ecca-Gruppe 0 (1) 0 

� 
p Dwyka-Gruppe 

1:.::1 

Cape-Supergruppe 

Obere Drakensberg Lava 1160-200: 1 
Clarens Formation<= Cave Sandstone) 

Untere IElliot Formation �= Red oeds)
Molteno Formation 

Tab. 5: Lithostratigraphische Untergliederung der Karroo-Supergruppe 

Basierend auf zahlreichen lithostratigraphischen und sedimentologischen Untersuchungs
ergebnissen, die auf eine Kohlen- und Kohlenwasserstofferkundung aus�erichtet waren, wur
den eine Reihe von Formationsbegriff,en eingeführt (JOHNSON u.a. 1976), die aber häufig 
wegen Faziesverzahnungen (TURNER 1977 z.B.) nur begrenzte Gültigkeit aufweisen und nach 
LeBLANC-SMITH (1980 b) nur lokale Bedeutung haben. 

Altersmäßig umfaßt die Karroo-Supergruppe einen Zeitraum von etwa 300 bis 160 Millio
nen Jahren, d.h. Siles bis Oberer Jura (PLUMSTEAD 1964, ANDERSON di� Arbeiten). ANDERSON 
(1973) stellt die Dwyka-Tillite ins Sakmara. Das deckt sich mit den Angaben �on WASS 
(1970) uöer Bryozoen dieses Alters. Die Parallelisierung der Schichten-der Karroo-Super
gruppe ist vielfach zweifelhaft, weil sie besonders nach dem Ecca durch kontinentale Ab
lagerungen gekennzeichnet ist, in denen z.T. erhebliche Schichtlücken auftreten können. 
Abgeschlossen wird die Akkumulation der Karroo-Supergruppe durch die Drakensberg-Vullca
nite, die aufgrund der absoluten Alterszahlen (160 - 200 Mill.J.) zum Jura zu stellen 
sind, aber schon zur Kreide überleiten. 

-
-

t, 

f:.; 
Cl) 
p, 

~ -
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1.2.2.1. Dwyka-Gruppe (Abb. 15) 

Zur Dwyka-Gruppe werden meist die 

Upper Dwyka Shales und die 

Dwyka-Tillite 

gerechnet. Da die Upper Dwyka Shales formationell besser zur Ecca-Gruppe gehören 

(McLACHLAN, ANDERSON 1975� beschränkt sich die Beschreibung dieser Gruppe in vorlie

gender Arbeit auf die Tillite (vgl. BRUNN, STRATTEN 1981; VISSER 1983 ). 

Das Alter der Dwyka-Tillite konnte bisher nicht hinreichend sicher geklärt werden, 

da Fossilreste äußerst selten sind. McLACHLAN, ANDERSON (1975) halten die Funde mari

ner Fossilien von der NW-Flanke des Great Karroo Basin für Unterperm. Demgegenüber 

- macht PLUMSTEAD (1964) aufgrund von Pflanzenfunden silesisches Alter geltend. Die im

westlichen Kalahari-Gebiet gefundene Fauna des Eurydesma-Horizontes wird als Hinweis
dafür gedeutet (MARTIN 1961), daß die Vereisung im Unterperm endet (vgl. auch DICKINS

1961).

1.2.2.1.1. Great Karroo Basin 

53 

Im Great Karroo Basin haben die Dwyka-Tillite weite Verbreitung. Nur an der nördli

chen Peripherie gibt es Gebiete ohne entsprechende Bildungen (vgl. Abb. 15). 

Grenzziehung 

Die Untergrenze der Dwyka-Tillite zeigt unterschiedliche Ausbildung. Nördlich des 
32. Breitengrades (DuTOIT 1921) tritt unter den tiefsten Tilliten relativ häufig ge
ritzter und polierter Untergrund mit Gletscherschrammen (STRATTEN 1977) auf. Dabei ist
die Auflagerung diskordant über präkambrischen Komplexen. Das subglaziale Relief ist
akzentuiert und teilweise durch die Ausbildung von U-Tälern geprägt (COUSINS 1950;
GOTTBERG 1970; MATTHEWS 1970; BACKSTROM, VILLIERS 1972). Südlich des 32. Breitenkreises
verliert sich allmählich die deutlich diskordante Überlagerung. Für die Gesteine der
paläozoischen Cape-Supergruppe ist diskonforme Auflagerung der Dwyka-Gruppe anzutref
fen, deren Hiatus zwischen Diamiktiten und Unterlage nach Süden immer unbedeutender
wird_(WINTER, VENTER 1970l. In der Cape Range scheint sich der Hiatus vollkommen zu
verlieren. Hier uöerwiegt konkordante Beziehung. Es finden sich aber auch dort klei
nere Hiati, indem nach Süden das Profil der Witteberg-Gruppe gekappt ist (DUNLEVEY,
HILLER 1979). Die Auflagerung ist stets scheinbar konkordant.

Die Bewegungen des Gletschereises in dem Areal südlich des 32. Breitenkreises er

folgen zumindest teilweise auf noch nicht verfestigtem Untergrund, wie aus der Ver

gesellschaftung der Schleifspuren mit slumping structures geschlossen werden kann 

(STRATTEN 1977; THERON, BLIGNAULT 1975). 

Lithologische Zusammensetzung und sedimentologische Charakteristik 

Die Tillite der Dwyka-Gruppe werden durch Diamiktite vertreten, die aus einer blau
grauen bis grünlichen pelitischen und karbonatführenden Matrix mit unterschiedlichem 
Anteil von Sand und Geröllen bestehen. Der Geröllbestand ist polymikt zusammengesetzt 
(Quarz, Quarzit, Schiefer, Granit, Gneis, Quarzporphyr, Diabas, z.T. Konglomerat und 
selten Archaezyathidenkalk nach COOPER, OOSTHUIZEN 1974). Die bis 2 m großen Gerölle 
sind vorwiegend gerundet, teilweise eine Ritzung zeigend. Der Geröllanteil konzen
triert sich auf den nördlichen Teil des Beckens (Abb. 17). Nach Süden nimmt er ab bis 
nur noch vereinzelte Gerölle auftreten. Eine schwache se�imentäre Regelung der Geschie
be kann durch Detailuntersuchungen für Deutungen der Transportrichtungen ausgewertet 
werden (STRATTEN 1968). Hier ist aber auch der störende Faktor tektonischer Regelung 
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Ein großes Hebungsgebiet, das die Gebiete von Sambia, Botswana, Simbabwe 
und Mo9ambique umfaßt und deswegen SaBoSiMo-Hoöligebietgenannt werden 
soll-;""°enthält kaum echte Glazigensedimente. Es stellt vielmehr das Lie
fergebiet fü.r die randlich angeordneten Senken dar, von denen das Great 
Karroo Basin durch besonders hohe Mächtigkeiten gekennzeichnet ist 
(über 1000 m). Als Bucht schiebt sich das Kalahari-Becken von Westen 
in das Hochgebiet hinein(VISSER 1983), das rand.J,.ich noch marine Beein-
flussung zeigt. 
(vei-wendete Literatur siehe Text; Legende siehe s. 8/9) 

+ 
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gegeben. Im Norden ist in den Dwyka-Tilliten nur selten eine Schichtung entwickelt, die 
im Süden des Beckens weiter verbreitet ist. 
Die Tillitablagerungen sind zwar infolge verschiedener Gletschervorschübe in sich ge
gliedert, aber eine allgemein anerkannte Untergliederung existiert nicht (z.B. die 
4-fach-Gliederung von THERON, BLIGNAULT 1975). Die Mehrphasigkeit der Gletscherbewe
gungen ist aber eindeutig und ergibt sich u.a. durch das Auftreten von Gletscherschram
men führenden Horizonten innerhalb der Tillitfolge 

Aus dem Moränenmaterial entwickeln sich auch fluvioglaziale Sedimente, die durch 
höheren Sortierungsgrad ausgezeichnet sind. Es kommen Konglomerate, Sandsteine und 
Warwite vor, deren Bänderung auf unterschiedlichen Kohlenstoffgehalt zurückzuführen 
ist. Lokal können im N des Beckens auch dünne Kohlelagen beteiligt sein (COUSINS 1950; 
LeBLANC-SMITH 1980 a). 

1.2.2.1.2. Übrige Gebiete 

Der Nachweis von Dwyka-Tilliten außerhalb des Great Karroo Basin ist durch die Armut 
an Fossilien erschwert. Eindeutige Hinweise liefern nur einige Gebiete in Namibia. 
Im südwestlichen Kalahari-Gebiet treten Tillite von zwei Eisvorschuben auf (STRATTEN 
1977; MARTIN 1981 a), die lithologisch als karbonatführende Boulder Shales beschrie
ben werden (MARTIN 1953). Andererseits wird nicht nur von echten Tilliten, sondern auch 
von Pebble Mudstone (}p!:ATH 1972) gesprochen. Die Mächtigkeit der Gesamtfolge nimmt vonN 
(100 m) naoh Süden (bis ·300 m) zu, die der Tillite von 30 mim Norden.'naoh Süden ab 
(MARTIN, WILCZEWSKI 1970). Zu den liegenden Nama-Quarziten des Präkambriums besteht nur 
eine Diskonformität (HEATH 1972), die auf den schon verfestigten Quarziten durch Glet
scherschliff nachgezeichnet ist. Außerdem bildet das Präglazial ein gegliedertes Relief 
ab. Im Kalahari-Gebiet konnte VISSER (1983) eine Bucht nachweise�. 

Im oberen Profilabschnitt enthält die Serie den marinen Eurydesma-Horizont, der neben 
diesen Muscheln (durch Trübeströme umgelagert) auch Goniatiten, Radiolarien, Foramini
feren und Asteroideen führt (MARTIN, WILCZEWSKI 1970; SCHROEDER 1908). Die Grenzziehung 
zur Ecca-Gruppe ist durch die Vormacht von Peliten im Hangenden mit der des Great Karroo 
Basin vergleichbar. 

Weiter im Norden, im Windhoek Highland 1 im Huab-Becken und Kaokoveld, treten in 
schmalen Streifen Gesteine ,auf (reife Konglomerate nach HODGSON 1970)

1 
die als Ausfül

lungen von glazigenen U-Tälern (MARTIN, SCHALK 1957; HODGSON 1970; MARTIN 1981 a) auf
zufassen sind. Ihr glazigener Charakter wird durch Gletscherschliff an den Talhängen 
bewiesen. Sehx tiefe Täler finden sich nach VISSER · (198 3) auoh an der Südflanke des 
Kalahari-Beckens. 

In den übrigen Gebieten der Karroo-Verbreitung (Botswana, Simbabwe, Mo�ambique und 
Sambia) fehlen meist eindeutige Beweise für das Auftreten von Tilliten. Zwar gibt es 
hinreichend Beschreibungen von psephitischen Gesteinen, die den Tilliten des Dwyka 
gleichgestellt werden, aber durch einige Unterschiede andere Bezeichnungen erfordern, 
Zum Teil wird von Tillitoid (CARVALHO 1960), zum Teil auch von fluvioglazialen Bildun
gen (DENMAN, MONEY 1970 z.B. für das Mid-Zambezi Becken) gesprochen. 

Mit eigenen Beobachtungen können zu diesem Problem Beispiele aus dem Untersambesi
Gebiet beigebracht werden. ,Bei Moatize, dem Abbauzentrum von Steinkohlen in der VR

Mo�ambique, beginnt die Karroo-Sedimentation mit der Akkumulation von grobklastischen 
Konglomeraten und Brekzien von variierender Mächtigkeit (bis 10 m), deren Gesteins
bruchstücke (bis• 50 cm Durchmesser) ausschließlich aus dem unmittelbar unterlagernden 
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präkambrischen Gabbro-Anorthoa�t-Massiv stammen und deren Matrix sich aus dem gleichen 
Gesteinsmaterial ableiten läßt. Der Übergang der Psephite zum liegenden Basiskomplex 
ist fließend und durch eine Präkarroo-Verwitterungszone gekennzeichnet. Damit ist flir 
dieses Gebiet·für die grobklastischen Gesteine nur die Deutung möglich, daß es sich um 
über kurze Entfernungen transportierten Gesteinsschutt handelt, der am ehesten mit koi
luvialen Bildungen verglichen werden kann. Eine glazigene Entstehung scheidet somit aus. 
Zu ähnlichen Aussagen kommen CARVALHO (1977) und ROCHA-CAMPOS (1981) uöer die am Vuzi 
(Nordufer des Stausees Cahora Bassa) auftretenden Basispsephite. 

Flir das Mittelsambesi-Gebiet Simbabwes fehlen meist eindeutige Hinweise auf glaziale 
Ablagerungen. Die von CHAPPELL, HUMPHREYS (1970) beschriebenen Gletscherschrammen sind 
wegen ihrer Größe (7 m breit und 1,25 m tief) oder wegen ihrer Erscheinungsform als Ab
güsse auf der Unterseite derKarroosedimente)nicht überzeugend. Auffällig ist 
das Fehlen einer Verwitterungsdecke unter den Karrooablagerungen. Die von BOND, STOCICL
MAYER (1967) beschriebenen grobklastischen Sedimente unter dem Lower Wankie sandstone 
sind durch ihren Geröllbestand auf das unmittelbar Liegende (Sijarira sandstone) zu be
ziehen. Allerdings bringt BOND (1981 a) neuerdings Hinweise auf glazigene Sedimente. 

In Sambia besteht das Untere Karroo aus Konglomerat und Sandstein (DRYSDALL, WELLER 
1966; DENMAN, MONEY 1970), die wegen fehlender Gletscherschrammen auf der unterlagern
den Präkarro�Oberfläche kaum glazigen entstanden sein können. So ist auch zu verstehen, 
daß TAVERNER-SMITH (1958, 1962) den Lower Wankie sandstone als mehr oder weniger homo
gene Bildung der Dwyka- und Ecca-Gruppe zuordnen. GREEN, CROCKETT, JONES (1980) erbrin
gen keinen Nachweis glazigener Bildungen flir das Karroo des östlichen Kalahari-Beckens 
Botswanas. 

Aus den gegebenen Erläuterungen kann gefolgert werden, daß für das Verbreitungsgebiet 
der Karroo-Supergruppe in Sambia, fu!_tswana, fil.mbabwe und Mo�ambique kein Nachweis flir 
eine glazigene Entstehung der Basissedimente erbracht worden ist. Flir die Zeit der Dwy
kavereisung ist dieser Bereich ein Hochgebiet, das als SaBoSiMo-Hochgebiet (zusammenge
setzt aus den ersten Buchstaben der Länder, das es umfaßt) bezeichnet werden soll. Es 
war ähnlich wie Antarktika heute von einer Eiskappe verdeckt. Die Akkumulation setzt 
erst nach Abtauen der Eiskalotte und teilweise nach einer Verwitterungsperiode ein. In 
ähnlichem Sinne äußerten sich NEVES (1973) und CARVALHO (1977). Autor vorliegender Ar
beit sieht in den groben Ablagerungen an der Basis der Karroo-Supergruppe des SaBoSiMo
Gebietes einen heterogen entstandenen Komplex (fluviatil bis kolluvial),der meist als 
Basissedimente nach einer langen Abtragungsperiode eine neue Sedimentationsphase ein
leitet. Bei einer derartigen Deutung muß aber bedacht werden, daß es sich so um kurz
fristig entstandene Bildungen handelt, die weder untereinander gleichalt sind noch al
tersmäßig.den Dwyka-Tilliten zu entsprechen brauchen. 

1.2.2.1.3. Paläogeographie 

Das paläogeographische Bild des südlichen Afrika wird in der Karroo-Periode durch 
das große Akkumulationsgebiet des Great Karroo Basin beherrscht. Darin ist die Mächtig
keitsverteilung dadurch gekennzeichnet, daß im Süden die größten Mächtigkeiten vorlie
gen (über 1000 m), die nach Norden allmählich abnehmen (Abb. 15). Im Norden des Beckens 
findet sich eine durch das subglaziale Relief stark gegliederte Außenflanke, in deren 
hauptsächlich N-8 gerichteten Tälern die Maximalmächtigkeit bis 300 m ansteigen kann. 
Daneben erscheinen ehemalige H9chgebiete als tillitfreie Inseln. Die im Norden des 
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.Beckens dominierenden kontinental-glazigenen Ablagerungen werden nach Silden durch gla
zimarine Bildungen abgelöst, deren Existenz besonders durch den Nachweis mariner Fos
silien bestätigt worden ist (STRATTEN 1977). Die glazimarine Fazies zeichnet sich durch 
geringeren Geschiebeanteil, Vorhandensein einer Schichtung und hohe Mächtigkeiten aus. 
Die Grenze zwischen mariner und nichtmariner Glazialsedimentation verläuft diagonal von 
NW nach SE durch das Great Karroo Basin. 

Offensichtlich sind die beträchtlichen Mächtigkeiten des Great Karroo Basin an 
eine.'.etwa E--w streichende Senkungszone _im Vorfeld der sich herausbildenden Cape 
Range gebunden, in der die Dwyka-Tillite an Mächtigkeit zu verlieren scheinen. 

Angaben u1)er Bildungstiefe fehlen weitgehend, mit einem Abtauchen des Beckenbodens 
nach Süden ist aber zu rechnen, wenn auch relativ weit im Süden nach Gletscherspuren in 
dem damals weichen Beckenboden vorhanden sind, die nach den Gletschermächtigkeiten in 
der heutigen Antarktis zu urteilen, in Tiefen von fast 1 km noch denkbar sind. Entspre
chend den Vorstellungen von DuTOIT (1921) stammen die glazimarinen Sedimente aus Sehelf
gletschern, deren Moränenmaterial nach Auftauen des Eises auf den Meeresboden sank 
(auch DUNLEVEY, HILLER 1979). Man kann die geographischen Verhältnisse mit denen der 
heutigen Antarktis vergleichen, die einen bis ca. 300 km breiten Kranz eines Eisschel
fes aufweist. Durch diese Deutung finden aber die hohen Sedimentmächtigkeiten im Süden 
des Beckens noch keine hinreichende Erklärung. Inwieweit die beträchtliche Sedimentakku
mulation im Bereich der Beckenachse auf Resedimentation (COUSINS 1950) ·zurückzuführen 
ist, kann nicht entschieden werden. Sie ist aber denkbar, weil die hohen Mächtigkeiten 
eine beträchtliche Absenkung erfordern. 

Im westlichen Kalahari-Becken einschließlich dem Karasburg-Becken (MARTIN 1981 b) 
sind die glazimarinen Ablagerungen von unbedeutender Mächtigkeit. Weiter im Norden in 
Namibia (Windhoek Highland, Kaokoveld) beschränkt sich die Dwyka-Gruppe auf Talausfül
len (MARTIN 1953), so daß die Mächtigkeiten 150 m nicht übersteigen. Interessant ist 
der Umstand, daß die von Dwyka-Gletschern geschaffenen U-Täler von rezenten Flüssen 
noch genutzt werden (Abb. 15).

Das. große Gebiet östlich bzw. nordöstlich der Verbreitung glazigener Ablagerungen, 
das SaBoSiMo-Hochgebiet, dürfte zur Dwyka-Zeit im wesentlichen eisbedeckt gewesen sein. 
Durch die geringen Eisbewegungen im Zentrum der Eiskappe konnte hier nicht so viel 
Moränenschutt anfallen, so daß hier weitgehend glaziale Bildungen fehlen. Nur in Ta
lungen (Sabi-River-Senke nach BOND 1981 b) sind Reste erhalten geblieben oder an 
exponierten Stellen nachträglich durch Abtragung wieder beseitigt worden. Die groben 
Sedimente an der Basis des Karroo des SaBoSiMo-Gebietes stellen vorwiegend Bildungen 
aus jüngeren Epochen dar. Reichliche Zufuhr glazigenen Materials erfolgt durch die 
randlich angeordneten, relativ schnell abgleitenden Gletscher, die tiefe Täler in den 
Untergrund schürfen. STRATTEN (1977) unterscheidet als Liefergebiete von E nach W: 
Natal, Transvaal, Griqualand und Namaland Ice Sheets, die glazigenen Schutt in das 
Great Karroo Basin liefern. CROWELL, FRAKES (1975) geben Transvaal- und Botswana
Lobus an. Von dieser gewaltigen Eiskappe des SaBoSiMo-Gebietes fließen offensichtlich 
nach allen Seiten Gletscher, nach Westen der Botswana-Lebus (CROWELL, FRAKES 1975).

Möglicherweise dokumentiert das Dwyka Zaires die Nordflanke der Eiskappe. 

Problematisch ist die Frage nach einem südlich bzw. westlich gelegenen Liefergebiet, 
die besonders durch STRATTEN (1968, 1969, 1970 a, 1977) bejaht wird. Aufgrund der Er
gebnisse von THERON, BLIGNAULT (1975) kann ein westlich gelegenes Liefergebiet ausge
schlossen werden. Durch diese Autoren sind Hinweise für Eisvorschub nach W an der West
flanke des Great Karroo Basin erwähnt worden.lDie im Süden anzutreffende 1Dachziegel -
�agerung kann auch tektonischer Natur sein und ist für eine Beckenanalyse nicht nutzbar. 
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1.2.2.2. Ecca-Gruppe und Upper Dwyka Shales (Abb. 16) 

Wegen deutlicher formationeller Affinität werden die Upper Dwyka Shales, die nach 
McLACHLAlN, ANDERSON (1975) keine glazigene Beeinflussung zeigen, zusammen mit den Ge
steinen der Ecca-Gruppe behandelt. Die Parallelisierung mit einem stratigraphischen 
Standard ist wegen der Armut an marinen Fossilien schwer durchzuführen. Sicher ist al
lerdings, daß es sich um Perm handelt. Für intrakontinentale Vergleiche eignen sich 
palynologische Untersuchungen, die aber bisher nur für einige Gebiete zugänglich 
sind (z.B. FALCON 1975 für das Sebungwe-Gebiet im Mittelsambesi-Becken). Für Südafrika 
existiert zwar ein umfangreicher Bericht (HART 1966), der aber noch nicht veröffent
licht ist. Eine gute Zusammenstellung stammt von TRUSWELL (1980) • 

. 1.2.2.2.1. Great Karroo Basin 

Im Great Karroo Basin sind die 
Dwyka-Tilliten und darüber hinaus 
biet ohne Upper Shales allein als 

Grenzziehung 

zu behandelnden Gesteine überall über den 
weiter im Nordteil des Great Karroo Basin in dem 
Ecca-Gruppe anzutreffen. 

Ge-

Die Untergrenze zu den liegenden glazigenen Sedimenten der Dwyka-Gruppe ist meist 
fließend, teilweise aber auch abrupt und durch die einsetzende Dominanz der peliti
schen Sedimente des Upper Dwyka Shales bestimmt. Als Grenze zwischen Upper Dwyka Sha
les und der Ecca-Gruppe fungiert als weit verbreiteter Leithorizont das White Band, 
der Mesosaurus-Reste geliefert hat und für Sakmara angesehen wird (ANDERSON, SCHWYZER 
1977). Dieser Leithorizont ist aber ebenso wie die Upper Shales auf den SW Teil des 
Beckens beschränkt. Die Ecca-Gruppe ist durch das Auftreten kohleführender Formatio
nen gekennzeichnet. 
Sehr problematisch ist die Grenzziehung der Obergrenze der Ecca-Gruppe, die im wesent
lichen mit der endgültigen tlbermacht kontinentaler Sedimente zusammenfällt. Im Beau
fort häuft sich das Auftreten von Rotsedimenten. 

Lithologische Zusammensetzung und sedimentologische Charakteristik 

Die U p p e r  D w y k a S h  a 1 e s  werden durch dunkelgraue bis grünliche, ge
bänderte Pelite vertreten, denen selten bis 20 cm mächtige phosphatführende Horizonte 
(meist als Knollen)_in Vergesellschaftung mit Kieselschiefern eingelagert sind. Nach 
oben gehen die bis 200 m mächtigen Upper Dwyka Shales in das White Band über, das sich 
offensichtlich aus ähnlichen

1
aber leicht schwarzen Peliten entwickelt und 

durch die helle Verwitterungsfarbe im Gelände zu verfolgen ist (daher die Bezeich-
nung!. 

Die eigentliche E c c a - G r u p p e wird vorwiegend durch dunkle, pyritführen-
de Pelite und Psammite vertreten. An der Zusammensetzung der Psammite sind auch Feld
späte beteiligt, so daß neben Sandsteinen auch Arkosen bzw. Grauwacken anzutreffen sind 
(HAUGHTON 1970). 

Nach KINGSLEY (1981) bestehen im Ostteil des Beckens die Psammite aus 21 % Quarz, 
16 % Feldspat (An 4-18), 13 % Gesteinsbruchstücke (Schiefer, Quarzit) und Res.t 1Matrix. 
Entsprechend BEHR (1965) enthalten die Psammite stellenweise an der NW-Flanke des Great 
Karroo Basin Schwermineralseifen von Ilmenit. Lokal schalten �ich auch Kon�lomerate ein. 
An einigen Stellen wurde Glaukonit nachgewiesen (STANISTREET, IeBLANC-SMITH;·CAD-LE 
1980� CADLE, HOBDAY 1977; LeBLANC-SMITH 1980 a, b). Interessant ist das Auftreten von 
tuffogenen Gesteinen, die sich aus der Zeolith- bzw. Albitführung ableiten lassen (ELLIOT, 
WATTS 1974; LOCK, JOHNSON 1974; MARTINI 1974). 
Die ökonomische Bedeutung der Ecca-Gruppe ergibt sich durch Kohleneinlagerungen, deren 
Flöze Mächtigkeiten über 10 m erreichen können. Meist handelt es sich um recht asche-
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Abb. 16: Paläogeographische Schemakarte der Ecca-Gruppe (einschließlich Upper 
Dwyka Sb.ales) 
Paleogeographic map of Ecca perio,d (inclusively Upper Dw;yka Shales) 
Das Great Karroo Basin, das vermutiich ehemals mit dem Kalahari
Becken_in Verbindung stand, zeigt einen klastischen Schuttfächer 
im Norden mit zahlreichen Kahleakkumulationen und turbiditische 
Klastite im Süden. Im Zwischengebiet überwiegt pelitische Sedimen
tation. Auf dem SaBoSiMo-Hochgebiet bilden sich Becken heraus, de
ren Absenkung durch Störungen kontrolliert zu werden scheint. In 
Natal ist an der Nordflanke des Great Karroo Basin eine syntekto
nische Störung nachgewiesen. 
(1 - Witbank Coalfield, 2 - Natal 3 - Wankie Coalfield, 4 - Moa

tize, 5 - Sabi-Coalfield, 6 - Sprinbock Coalfield, 7 - Warmbad, 
8 - Mucanha-Vuzi; 
verwendete Literatur siehe Text, Legende siehe s. 8/9) 

59 

+ 

300 __ :-, . 113 

· :- ... Tuli - Becken 

""""K 

https://doi.org/10.2312/zipe.1986.087



60 

reiche Brennstoffe (bis 50 �, meist aber zwischen 10 und 20 �, vgl. Tab. 6), deren In
kohlungsgrad durch die jüngeren Doleritintrusionen lokal stark beeinflußt wird und des
wegen auch in weiten Grenzen schwankt (10 bis 35 % im wesentlichen aber zwischen 
20 - 25 % flüchtige Bestandteile). Im Gegensatz zu den europäischen Kohlen ist die 
Materialzusammensetzung inertinitbetont, deren Anteil im Great Karroo Basin bis 63 % 
ansteigt, aber auch bis 30 % zurückgehen kann. Exinit geht ausschließlich aus Mikro
sporen hervor, die auf flachwurzelige Vegetation zu beziehen sind (LeBLANC-SMITH 1980 b). 

Was das S: e d i m e n t a t i o n s m i l i e u anbelangt, so werden die Upper 

Dwyka Shales allgemein als marine Bildungen eingestuft, deren Verbreitung im wesent

lichen mit den marinen Fossilien des Dwyka uöereinstimmt. Für das White Band an der 

Obergrenze der Upper Shales kann aufgrund der sehr ähnlichen Ausbildung und weiten Ver

breitung gleiches angenommen werden. McLACHLAN, ANDERSON (1973) sprechen sich aller

dings für kontinentale Sedimentation aus. DuTOIT (1954) hält eine sapropelitische Ent

stehung für möglich. 

Das S e d i m e n t a t i o n s  m i l i e u der Ecca-Gruppe variiert zwischen 

marin und kontinental. Marine Sedimentation konzentriert sich auf den Süden und Westen 

des Beckens (Abb. 16), wo im Vorfeld der Cape Range neben feinklastischen Bildungen 

auch Turbidite (KUENEN 1963; HAUGHTON 1970; LOCK 1973; RYAN 1969;TRUSWELL, RYAN 1969; 

KINGSLEY 1981) in den höchstwahrscheinlich tiefsten Beckenteilen zur Ablagerung kom

men. Nach RYAN (1969) nimmt die Tiefe nach Norden allmählich ab. Die Nordflanke wird 

demgegenüber durch lateralen Fazieswechsel marin/kontinental gekennzeichnet, wobei 

der marine Einfluß nach Norden abnimmt. Häufig ist auf engem Raum eine Faziesasso

ziation verwirklicht, an der Moor/lakustrin/fluviatil/Delta/und litoral vertreten 

sind. Das trifft ebenso für Transvaal im äußersten Norden des Beckens (LeBLANC-SMITH, 

ERIKSSON 1979; STANISTREET, LeBLANC-SMITH, CADLE 1980; CAIRNCROSS 1980) als auch für 

Natal zu (RILETT 1968; CADLE, HOBDAY 1977; HOBDAY 1978; MASON, TAVERNER-SMITH 1978; 

WHATELEY 1980). Ein gutes Hilfsmittel für Milieustudien, insbesondere bei Abschätzun

gen der Wassertiefe, stellt die Ichnologie dar. TURNER, WHATELEY .(1981) siedeln 

Scolithos und Diplocraterion im Flachwasser und Helminthopsis im tieferen Wasser, 

STANISTREET, LeBLANC-SMITH, CADLE (1980) Scolithos in der Lower Delta Plain und 

Diplocrateriom parallelum am Prodelta Slope an. Eindeutig ist der marine Einfluß 

durch Auftreten von Glaukonit. 

Die Ausbildung der K o h l e n  spricht zwar für eine generelle Absenkung des 
Great Karroo Basin. Aber durch das vorgefundene Relief und durch differenzierende 
Vertikaltektonik kommt es zur Herausbildung von begrenzten Moorgebieten (BLIGNAUT 
1951), die durch fluviatile Sedimentation z.T. beträchtlich beeinträchtigt wird 
(CAIRNCROSS 1980). Dadurch bedingt sind Flözaufgabelungen, Vertaubungszonen und va
riierender Aschegehalt der Kohlen. Die von MACKOWSKY (1968, 1975) vertretene Auffas
sung, daß die Kohlebildung wegen des Inertinitreichtums an trockene Zonen mit einem 
relativ tief liegenden Grundwasserspiegel gebunden ist, steht im Widerspruch zu eini
gen Tatsachen, z.B. dem Tundratyp der Moore (CAIRNCROSS 1980) oder der flachwurzli
gen Vegetation (HART 1966 zitiert in LeBLANC-SMITH 1979). PLUMSTEAD (1969) deutet 
diese Charakteristik der Kohlen im südlichen Afrika durch die üppige Baumvegetation, 
den relativ hohen Anteil an Blattresten infolge jährlicher Blatterneuerung, aber auch 
durch lange Trockenzeiten vor der Einbettung der Holzsubstanz. Eine Rolle spielt 
der hohe Pyritanteil (über 1 � s, vgl. Tab. 6)� 

1.2.2.2.2. Übrige Gebiete 

Im südwestlichen K a 1 a h a  r i - B e c k e n  werden die Sedimente über dem 

tillitführenden Dwyka durch eine pelitische und psammititsche Folge vertreten (ca. 200 
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.1n_), die zum Hangenden hin in das White Band ( ~ 50 m) übergeht. Der psammitische Anteil 
scheint höher als in entsprechenden Folgen des Great Karroo Basin zu sein. Erwähnenswert 
ist das Auftreten von geringmächtigen Kohleeinlagerungen (MARTIN 1961; HEATH 1972) und 
die Ausbildung einer Schichtlücke im Liegenden der Upper Shales. Ähnliche Verhältnisse 
bietet das Kaokoveld Namibias (MARTIN 1961; REUNING, MARTIN 1957; HODGSON 1970), wo 
sich in den Upper Shales schon Anzeichen von Kohleeinlagerungen ergeben. Im Innern des 
Kalahari-Beckens sind auch kohlefüh:r�nde Formationen des Mittleren Ecca (GREEN 1969) an
zutreffen. 

Von der Ostflanke des Kalahari-Beckens in Botswana berichten GREEN (1964) und BAL
DOCK (1973) über pelitische Kohlenformationen des Oberen Ecca, denen bis 10 m mächtige 
Kohlenflöze eingelagert sein können. GREEN, CROCKETT, JONES (1980) sehen einen Hiatus 
zu den grobklastischen Dwykagesteinen, die aber ebenso als Basisbildungen aufzufassen 
sind. Eindeutig ist die Lücke zum Hangenden, in dem die kohleführende Serie durch äoli
sche Sedimente gekappt werden, die der Stormberg-Gruppe zuzuordnen sind (Clarens-Forma
tion). 

Im M i  d - Z a m  b e z  i - B a  s i n ,  in dem auch einige Kohlefelder auftreten, 
ist eine Zweiteilung des Ecca weit verbreitet (DENMAN, MONEY 1968, 1970; MONEY, DRYS� 
DALL 1975; TAVERNER-SMITH 1962): 

Kohleserie 

Klastitserie 

(Gwembe Coal Form.,Coal Form. und Upper Wankie Sandstone) 

(Lower Wankie Sandstone, Siankondobo Sandstone) 

Die Klastitserie ist teilweise grobklastisch, wird aber am ehesten noch zur Ecca-Gruppe 
gehören. Die kohleführenden Folgen bestehen aus einer Wechsellagerung von karbonatiscben 
Peliten und Sandsteinen, die nahe der Basis ein bis zu 10 m mächtiges Kohleflöz, darüber 
weitere,aber unbedeutende Kohleeinlagerungen enthalten. Die Schüttung erfolgt nach MONEY, 
DENMAN, RADOSEVIC {1968) von NW und bildet in einem See ein Delta. 
Im Ostteil Sambias, im L u  a n  o - Tal (Abb. 16) ist die Fazies der Gwembe Coal For
mation und der unterlagernden Klastite noch zu verfolgen. In dem nordöstlich anschlies
senden L u  a n  g w a - B e c k e n  tritt die Luvumba Coal Formation auf, die Pelite 
mit gröberen Einlagerungen und auch Kohlen enthält (DRYSDALL, WELLER 1966; DRYSDALL 
1965; TAVERNER-SMITH 1958, 1959, 1962). 

Im U n t e r s a m b e s i  - Becken wird die Ecca-Gruppe durch eine 200 bis 300 m 
mächtige feinklastische Serie im Wechsel mit Psammiten vertreten, denen mehrere Kohle
flöze und auch einige Konglomerate eingelagert sind. Im Kohlerevier von Moatize sind 
6 Flöze vorhanden, von denen das Flöz Chipanga mit einer Gesamtmächtigkeit von 30 m 
(davon nur 12 m Zwischenmittel) am mächtigsten ist. Durch die Auswirkungen jurassi
schen Magmatismus ist die Inkohlungmtiit fortgeschritten (18 % flüchtige Bestandteile). 
Nach Ansicht des Autors sind die im Liegenden derfroduktiven Serie auftretenden grob
klastischen Sedimente auch zum Ecca zu stellen. 

Im S a  b i C o a 1 F i e 1 d (SWIFT u.a. 1953) liegt über präkambrischen 
Umkondo-Quarziten lokal bis 80 m mächtiges Basissediment, während kohleführendes Ecca 
(100 - 300 m) darüber hinausgreift und vorwiegend aus Peliten besteht, die allerdings 
über den kohleführenden Schichten gröber werden. Nach VISSER (1961) setzen sich die 
Becken des Limpopo-Tales mehr nach S fort. 
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Im S p r i n g b o c k  C o  a 1 F i e 1 d liegen vergleichbare Serien vor, 

allerdings folgen über der produktiven Serie nochmals Pelite. 

1.2.2.2.JiPaläogeographie 

63 

Die Paläogeographie zur Ecca-und oberen Dwyka-Zeit lehnt sich im Great Karroo Basin 

an die der Dwyka-Kaltzeit an (Abb. 16). Die Upper Dwyka Shales als zweifellos marine 

Bildungen sind ebenso wie das White Band nur im südlichen Beckenteil vertreten. Diese 

marinen Folgen des südlichen Beckenteils werden nach Norden durch kontinentale Bil

dungen faziell vertreten, die für die nachfolgende Ecca-Zeit im nördlichen G r e a t 

K a r  r o o B a  s i n  bestimmend werden. Im Norden dominiert kontinentales Milieu, 

das sich durch die Verbreitung von Kohlen und grobklastischen Sedimenten dokumentiert. 

Übrigens stimmt die Verbreitungsgrenze der Upper Dwyka Shales mit der der nördlich an

grenzenden produktiven Ecca Formation etwa überein. Durch das Auftreten von Glaukonit 

(CADLE, HOBDAY 1977; LeBLANC-SMITH 1980 a und b; STANISTREET, LeBLANC-SMITH, CADLE 

1980), von Strandseifen (BEHR 1965) und von Deltaablagerungen (CADLE, HOBDAY 1977; 

HOBDAY, MATHEW 1975; HOBDAY 1978; MASON, TAVERNER-SMITH 1978; WHATELEY 1980) ist mari

ner Einfluß an der Nordflanke noch erkennbar. 

Für diese im Norden des Beckens auftretende Northern Facies (RYAN 1966) ist Sediment

lieferung aus einem nordöstlich gelegenen Liefergebiet charakteristisch (RYAN 1966, 

1968, 1969, RYAN, WHITFIELD 1979), das sich wahrscheinlich vorwiegend aus Granit auf

baut. Die Mächtigkeit der in der nördlichen Fazieszone abgelagerten Gesteine ist mit 

100 bis 500 m
1
lokal auch mit 900 m anzusetzen. Dabei handelt es sich nicht um einen 

einheitlichen Sedimentationsraum. LeBLANC-SMITH (1980 b) führt zwar eine weitflächige 

Korrelation der Kohleflöze durch, aber die vom gleichen Autor nachgewiesene Schwelle 

(Smithfeld Ridge mit postproduktivem Ecca diskordant direkt auf Grundgebirge) als Süd

grenze des Witbank Coal l!'ield ist nur durch eine gewisse Autonomie einzelner Becken

teile denkbar. Das zeigt sich auch in der mangelhaften Korrelationsmöglichkeit der 

lithostratigraphischen Einheiten über größere Entfernungen hinweg: 

Typusgebiet Natal 

Volksrust Formation 

Vryheid Formation 

Pietermaritzburg Formation 

Witbank Coal Field 

fehlt vermutlich erosiv 

entspricht teilweise produktiver Serie 

fehlt, wird durch Teil der produktiven 

Serie vertreten 

Die Korngrößenverteilung der Northern F'acies ist durch Korngrößenabnahme nach S und SW 

bis zum Einsetzen von vorwiegend feinlclastischen Sedimenten der zentralen Faz±eszone 

gekennzeichnet, deren Mächtigkeit 1000 m erreichen kann. Die Southern Facies von RYAN 

(1966) ist wieder grober. Ihr psammitischer Anteil scheint vorwiegend turbiditischer 

Entstehung zu sein (KUENEN 1963; LOCK 1973; VISSER, LOOCK, JORDAN 1980). TRUSWELL, 

RYAN (1969) sprechen sogar von Flysch. Anhand der Sohlmarken kann eine Sedimentzufuhr 

von Süden also senkrecht zur Trogachse abgeleitet werden. Ein Einbiegen in die trog

parallele Richtung wird zwar vermutet, ist aber nur durch wenige Sedimentstrukturen be

legt. Das Liefergebiet dieser über 1 lan mächtigen Folge ist südlich gelegen und baut 

sich aus schwachmetamorphen Gesteinen der Cape-Supergruppe auf (KINGSLEY 1981). 

Ähnliche Position nimmt die Western Facies von RYAN ein, die aus einem westlich gelege-
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�en Liefergebiet herzuleiten ist, der allerdings als Sporn des Südgebietes aufgefaßt
werden kann.

Insgesamt wird die Paläogeographie des Great Karroo Basin durch je ein Liefergebiet 
im Süden und Norden bestimmt, deren Einfluß auf die Ränder des Beckens begrenzt ist 
(Abb. 16). Die höchste Mobilität weist der Südrand des Beckens aus, der sich schon zur 
Zeit der Upper Dwyka Shales dann aber besonders im Unteren Ecca durch mächtige Sediment
anhäufungen auszeichnet. Nach KINGSLEY (1981) ist ein Deltakranz nördlich ·der heutigen 
Cape Range ausgebildet, der vor sich turbiditische Sedimentation ermöglicht und suk_zes
siv nach Norden wandert. Die Beckentiefe liegt tiefer als 1000 m. 
Im nördlichen Liefergebiet, das das S a  B o S i  M o  - G e b i e t  umfaßt, bilden 
sich mehrere Sedimentationsräume heraus, deren Ausfüllung durchaus zu verschiedenen 
Zeiten einsetzen kann. Bei der Vorstellung einer abtauenden und sich allmählich ver
kleinernden Eiskappe ist sogar ein übergreifen aer Vegetation und auch der Sedimenta
tion in Richtung Zentrum des Hochgebietes wahrscheinlich. Die Ausführungen von CAIRN
CR0SS (1980), LeBLANC-SMITH, ERIKSS0N (1979) über den per�glazialen Charakter der Kohle
bildung im nordöstlichen Karroo-Becken unterstützen diese Vermutung. 

Die unterschiedliche Ausbildung der Kohlereviere spricht dafür, daß sich im SaBoSiMo
Hochgebiet mehrere in sich geschlossene Senkungszonen herausbilden, die als Intramontan
becken aufzufassen sind. Es handelt sich um kontinentale Senkungszonen, die mit fluvia
tilen, lakustrinen und auch terrestrischen Bildungen ausgefüllt werden. Die Mächtigkeit 
ist unbedeutend und übersteigt nicht 400 m. 

Das Auftreten von karbonatführenden und karbonatischen Ablagerungen im M i  d -
Z a m  b e z  i B a  s i n  und nördlich davon weist auf wärmeres Klima hin. Daraus 
lassen sich aber keine Klimazonen ableiten, zumal auch bei den produktiven Formationen, 
die ins Ecca gestellt werden, keine Altersgleichheit bewiesen ist. 

Eine tektonische Kontrolle bzw. Vorzeichnung der intramontanen Becken ist zu vermu
ten aber meist nicht belegt. Im Un t e r s a m b e s i  - B e c k e n  sind die grob
klastischen Basissedimente als kolluviale Hangablagerungen an synsedimentäre Störungen 
gebunden. Für die NE-Flanke qes Great Karroo Basin gelang WHATELEY (1980) der Nachweis 
des in der Ecca-Zeit aktiven Nongoma-Grabens. 

Die tektonische Aktivität in der Zeit der Ablagerung der Ecca-Gesteine deutet sich 
auch im Auftreten von vulkanogenen Bildungen an (Abb. 16). Wegen der geringen Mächtig
keit in vielen Gebieten ist ihr Nachweis sehr erschwert. Mit einer gegenuber dem heuti
gen Kenntnisstand weiteren Verbreitung kann gerechnet werden. Im Kohlerevier von Moatize 
konnten bei Studentenexkursionen (1980) tuffogene Gesteine von einigen Metern Mächtig
keit nachgewiesen werden. Auch im Kohlebecken von Mucanha-Vuzi im Westteil des Unter
sambesi finden sich unter der produktiven Serie Brekzientuffe von.mindestens einigen 
Metern Mächtigkeit. 
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1.2.2.3. Beaufort-Gruppe 

Die Ausscheidung der vorwiegend rot gefärbten Beaufort-Gruppe geht auf Fossilfunde 

zurück, die seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Aufmerksamkeit der 
Geologen auf sich gelenkt haben. Es handelt sich um Reptil- und Amphibienreste des 
aquatischen und terrestrischen Milieus, die eine biostratigraphische Untergliederung 
der Beaufort-Gruppe ermöglichen: 

'M 

t1 

Formation Subiz:..unne Grurme 
Molteno Stormberg 

Kannemeyeria- Burgeradorp Diademodon Tarkastad Lystrosaurus- Katberg Thrima:xod Oll 

Dicynodon-
Lacerticeps- Balfour Beaufort 
Whaitsia• 
Aulacephalodon- Adelaide 
Cistecephalus 
Tropidostoma- Middleton 
Endothiodon 

Pristerognathus-
Diictodon Koonap 
Dinocephalian 

Ecca 

(Zusammenstellung nach Stratigraphy of South Africa, 1980. 

Geol. Survey of South Africa, Handboock 8. Government Printer, Pretoria 
Siehe auch MARTIN 1982) 

Von diesen Tetrapoden weist nur Lystrosaurus (RAWITSCH 1974) eine weitere Verbreitung 
auf. Er wird zeitlich an die Grenze Paläozoikum/Mesozoikum angesiedelt (TRUSWELL 1970 
im obersten Perm, ANDERSON, CRUICKSHANK 1978 in der untersten Trias). Wegen der Fossil
armut beruht die Ausscheidung der lithostratigraphischen Einheiten der Beaufort-Gruppe 
auf lithologischen Merkmalen, die keine Zeitmarken darstellen. 

1.2.2.3.1. Great Karroo Basin 

Die heutige Verbreitung der Gesteine der ·Beaufort-Gruppe ist infolge von Erosion ge
genüber der der Ecca-Gruppe eingeschränkt (Abb. 17). 

Grenzziehung 

Die Untergrenze der Beaufort-Gruppe ist wegen des kontinuierlichen Übergangs aus der 
Ecca-Gruppe nur schwer zu ziehen. Für den Süden des Great Karroo Basin wird die Grenz
ziehung aufgrund einer Konvention auf die Basis des untersten Rothorizontes über tetra
podenfreien Sedimenten bezogen (HAUGHT0N 1963). Wichtig ist auch der Übergang zu konti
nentalen Bildungen (VISSER, IO0CK1974; J0RDAAN 1981). Nach Norden hin schneidet diese 
Grenze jüngere lithostratigraphische Einheiten, so daß die Beaufortuntergrenze nicht 
als Zeitmarke gelten kann. Das trifft auch für die verschiedenen Formationen innerhalb 
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Abb. 17; Paläogeographische Schema,karte der Beaufort-Gruppe 
Paleogeographic map of the Beaufort Group 
Im Great Karroo Basin dominiert nun die Schüttung aus einem südlichen 
LieferBebiet, die besonders grobes Material mit dem Katberg Sandstone 
bringt. Das nördliche Abtragungsgebiet ist unbedeutend geworden. Da
bei ist die übernommene Mächtigkeitsasymmetrie noch erhalten geblie
ben. In den Intramontan-Becken ist der störungskontrollierte Charak-
ter der Absenkiing deutlich. . . .. . . . . - . . . 
(1 - Sabi Coalfield, 2 - Verbreitung Katberg Sandstone, J - Chicoa
MacucoA 4 - Moatize, 5 - Luangwa-Becken, 6 - Luano-Becken, 7 - Ba
rotse Land; 
verwendete Literatur siehe Text, Legende siehe s.8/9)
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der Beaufort-Gruppe zu 1 deren Korrelation auf größere Entfernungen beträchtliche Un
sicherheiten in sich birgt (LeBLANC-SMITH 1980 b). Die Obergrenze der Beaufort-Gruppe 
ist infolge der erosiv bedingten reduzierten Verbreitung weniger problematisch. Sie 
fällt mit einemHiatus und mit der Grenze Rot-/Grausedimente,zusammen. 

Lithologische Zusammensetzung und sedimentologische Charakteristik 

Die Beaufort-Gruppe wird im wesentlichen durch klastische Rotsedimente vertreten, 
deren Korngröße vorwiegend zwischen tonig und sandig variiert. Karbonatisches Binde
mittel ist vorhanden und deutet sich unter anderem durch die Ausbildung von Karbonat
konkretionen an. Im unteren Teil dieser Gruppe schalten sich dünne kieselige Hori
zonte ein, die zur Korrelation herangezogen werden. Ganz lokal treten auch ·noch Koh
leflözchen (HAUGHTON 1969) und im Westteil des Great Karroo Basin in feinkörnigen 
Sandsteinen Urankonzentrationen auf (COLE 1980). FULLER (1970) bezieht Laumontit auf 
vullcanogenen Einfluß (siehe auch DINGLE, SIESSER, NEWTON 1983) • 
Im Südosten des Beckens kommen auch grobklastischc lblagerungen (Gerölle bis 18

16 cm 
Durchmesser) vor, die auf ein kristallines Liefergebiet schließen lassen (Gneis, Gra
nitgneis, Granitoid, aber auch Rhyolith und QuarzH). Sie enthalten ebenso fossilisierte 
Hölzer als Gerölle, die nur schwach verkieselt sind und deswegen nicht von weither stam
men können. Diese Sedimente weisen zum Teil erhöhten Feldspatanteil auf 1 

so daß sie als 
Arkosen gelten. 

Nach THERON (1975) schwankt der Psammitanteil im Great Karroo Basin zwischen weni
gen Prozent bis 60 % 1 wobei es sich fast ausschließlich um geringmächtige (unter 30 m), 
linsenförmige Einlagerungen handelt. Nur der Katberg-Sandstein im SE des Beckens er
reicht eine Mächtigkeit von 600 m, ist aber auf einem Areal verbreitet, das nur 1 % 
des Gesamtbeckens umfaßt. Die Sandsteine sind meist schräggeschichtet, so daß prak
tisch für das Gesamtgebiet die Paläoströmungen bestimmt werden können (THERON 1975). 

Der Schwermineralbestand der Beaufort-Sandsteine ist durch Vormacht von Granat ge
kennzeichnet, der in der im Liegenden der Karroo-Supergruppe auftretenden Cape-Super
gruppe nicht enthalten sein soll (RUST 1975). 

Was das S e d i m e n t a t i o n s m i 1 i e u anbelangt, so ist die Beaufort-

Zeit durch geringe Reliefunterschiede gekennzeichnet. Grobklastische Sedimente gelan

gen nur aus dem Südosten über Flußabläufe in das Becken. Marine Ablagerungen sind nicht 

mehr anzutreffen. Alle Sedimente lassen sich auf kontinentales Milieu beziehen. HOBDAY 

(1978) charakterisiert die Beaufort-Gruppe des östlichen Natal als Ablagerungen eines 

lakustrinen Beckens mit einer Vergröberung des akkumulierten Materials im Laufe dessen 
Entwicklung, was für Deltabildungen spricht. Der Unterschied zu den Deltaablagerungen 

der Ecca-Gruppe besteht darin, daß die Schüttung des klastischen Materials in ein Süß
wasserbecken erfolgt (RUST 1975). Die Sandschüttung verläuft fluviatil, wobei zwischen 

Flußmäandern u.Stromgeflechten unterschieden werden kann. HILLER 1 STAVRAKIS (1980) 

bezeichnen diese Fazies als einen alluvialen Fächer in der östlichen Cape Province 
(siehe auch JOHNSON 1976). BOTHA, LINSTRÖM (1978) halten das Beaufort in Nordwest

Natal auch für fluviatil, wobei die Estcourt Formation an der Basis mit dunklen 

Peliten und Deltaschüttungen auch zum Ecca gehören könnte. 
SMITH (1980) untersuchte das westliche Great Karroo Basin 1 

das durch Pelitvormacht aus

gezeichnet ist,und interpretierte das Milieu als fluviatil-lakustrisch (flood plain) 

mit geringem äolischen Einfluß (Einwehungen in Trockenrisse). CADLE, HOBDAY (1977) 

deuten das Beaufort im wesentlichen als fluviatil (mit Kohlen), sehen an der Basis 

aber noch Deltaablagerungen. Ebenso zeigen die übrigen Gebiete des Great Karroo Basin 

fluviatile bis lakustrine Bildungsbedingungen an (COLE 1980 für westlichen Teil, 

VISSER, DUKAS 1979). Da Zeugen einer üppigen Vegetation fehlen, die Sedimente aber 

weitgehend rot gefärbt sind, ist mit einem trockneren Klima als zur Ecca-Zeit zu 
rechnen (vgl. auch KEYSER 1966). 

https://doi.org/10.2312/zipe.1986.087



68 

1.2.2.3.2. Übrige Gebiete 

Die Einzelbecken im SaBoSiMo-Gebiet aus der Ecca-Zeit sind auch im Beaufort erhalten 

geblieben. Die Abgrenzung zwischen den einzelnen Gruppen ist aber nicht eindeutig durch
zuführen, so daß die entsprechenden Zuordnungen subjektiven Vorstellungen der einzelnen 
Autoren unterworfen sind. 

Im Sabi Coalfield werden dem Beaufort noch kohleführende Serien zugeteilt (SWIFT u.a. 
1953), die nach oben in Sandsteine uöergehen. Die Mächtigkeit des Beaufort variiert und 
erreicht maximal 400 m. 

Besonders problematisch ist die Zuordnung von Sedimenten im Un t e r s a m b e si
B e  c k e n. Für den westlichen Teil im Gebiet von Chicoa-Macucoi dürfte die vielleicht 
1 km mächtige Serie von Matinde (REAL 1966) zum Beaufort gehören, die aus Psammiten und 
Mergeln aufgebaut ist. Als Sehenswürdigkeit enthält diese Serie einen versteinerten Wald 
mit teilweise vertikal aufgerichteten Stämmen, die einen Durchmesser von 2 m erreichen 
können. 
Weiter im Osten, südlich von Moatize, scheint der rötlich gefärbte Gris de Cadzi ins 
Beaufort zugehören�Er be_st·ehtv6rwiegend aus Psammiten (z.T. als Arkosen), Konglomera
ten und eingelagerten Kalken besteht. Die Mächtigkeit schwankt zwischen 165 und 350 m. 

Aus dem äußersten Osten des Beckens beschreibt AFONSO (1975) die Forma�äo do Tcha�a, 
die er dem Beaufort zurechnet. Sie wird durch gebleichte, bräunlich bis rötlich gefärb
te Psammite vertreten, die sich von Gneisen und Quarziten ableiten lassen. 

Es sei hier aber unterstrichen, daß für das Untersambesi-Becken die.Ausscheidung 
von Beaufort-Gesteinen sehr problematisch ist. Deswegen wurden auch eine Reihe von Lo
kalnamen eingeführt. Ihre lateralen Beziehungen sind vielfach ungeklärt, zumal die 
stratigraphischen Grenzen nicht aufgeschlossen sind, sondern von Störungen vertreten 
werden. 

Im M i  d - S a m  b e s  i - B e c k e n  ist das Beaufort aus dem Madumabisa Mud
stone aufgebaut. Der Madumabisa Mudstone (Abb. 18) besteht aus dunklen Peliten

mit Kalkeinlagerungen und z.T. mit Kohlen (RUST 1975). Spärliche Faunenreste gehören 
zu einer Süßwasserfauna, so daß eine lakustrine Entstehung sehr wahrscheinlich ist. 

TAVERNER-SMITH (1962) konnte zeigen, daß der unterste Madumabisa Mudstone eine faziel
le Vertretung der Gwembe Coal Measures im Gwembe Distrikt darstellt. Aus den detail
lierten feinstratigraphischen Untersuchungen von BOND (1955) läßt sich ableiten, daß 
der Südostrand des Beckens nur den unteren Madumabisa Mudstone enthält, der obere Teil 
ist vor Ablagerung des hangendenEscarp_ment Grit abgetragen worden (Abb. 18). Der Maduma
bisa Mudstone ist auch weit nach Norden bis in das Luangwa Basin anzutreffen. 

1.2.2.3.3. Paläogeographie 

Das G r e a t K a r  r o o B a  s i n ist das dominierende Sedimentationsgebiet 
des südlichen Afrika in der Beaufort-Zeit geblieben (Abb. 17). Infolge der relativ ge
ringen Reliefunterschiede ist aber die fazielle Untergliederung des Beckens, die in der 
Ecca-Zeit noch bestimiilend war, verlorengegangen. Die wohl ausschließlich kontinentalen 
Ablagerungsbedingungen variieren zwischen fluviatil und lakustrin. Ein deutlich ausge
prägtes Liefergebiet durch klastische Schüttungen (STAVRAKIS 1980) markiert, ist süd

östlich des Beckens in einem Areal außerhalb des heutigen südlichen Afrika zu suchen 
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(LOCK, PAVERD, BRODERICK 1974- 260 Mill.J. alte Vulkanite), das liber nach NW ablaufende 
Flüsse Kristallinmaterial geliefert hat (jetziges Falkland/Malwinen-Plateau, Abb. 4-2). 
Ein kleineres Liefergebiet im nordöstlichen Natal schüttet nach Wund füllt einen klei
nen Spezialtrog, den Natal-Trog aus, dessen Mächtigkeit mit 700 m_Beaufort-Gruppe deut
lich über der der Umgebung liegt. Im Vorland der Cape Range dominieren trogparallele 
Strömungen, die zum Zentrum hin konvergieren. Aufgrund biostratigraphischer Zonierung 
(KITCHING 1970) ist zu erkennen, daß die jüngeren Biozonen auf ein immer enger einge

schnürtes Becken beschränkt _sind und die E--W-Erstreckung durch NNE-Längung abgelöst 
wird. 

Im Unterschied zur unmarkanten Faziesgliederung ist die Mächtigkeitsverteilung 
der Ecca-Stufe noch ähnlich, Sie ist durch Asymmetrie gekennzeichnet, im Süden finden 
sich vor der Cape Range die höchsten Mächtigkeiten (3.ooo m), die nach Norden hin ab
nehmen. 

2s0st 
20° E 

Jo"st 

Js0sf 
Aufheizung? 

25°E 

undetormierte
( Cape-und 

Karroo - Supergruppe 
� 

t 

ca 300 km 

Abb.19: Tektonische Schemakarte der Cape-Tektogenese 
(verweniete Literatur siehe Text; Legende siehe S.8/9) 

Trotz der Schlußfolgerungen von RUST (1975) über d.ie Kristallinzusammensetzung des 
Liefergebietes ist mit einer Beteiligung der sich auffaltenden Cape Range an der Bereit
stellung von klastischem Material zu rechnen. Ihre Faltung scheint in der Beaufort-Zeit 
auszuklingen, denn nur noch unteres Beaufort ist in die Faltendeformationen einbezogen 
worden. Schwache vulkanische Aktivitäten im Beaufort zeigen sich durch Auftreten von 
tuffogenem Material an (MARTIN 1974-). 

t t 
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Das paläogeographische Bild nördlich des Great Karree Basin hat sich im Verhältnis 

zu den vorangegangenen Zeitabschnitten des Karroo insofern e;eändert, als das Kalahari

Becken kein Akkumulationsgebiet mehr geblieben ist. Es hat .sich dem SaBoSiMo-Hochgebiet 

angegliedert, das einige kleinere Sedimentationszonen in sich birgt. 

Von großer Bedeutung ist das S a m b e s i - B e c k e n • Im Mid-Zarnbezi-Teilbecken, 

Luano- und Luangwa-Becken bildet sich ein Binnensee heraus. Eine Fortsetzung in die 

Untersambesi-Zone ist fraglich. 

1.2.2.4. Untere Stormberg-Gruppe 

Die Stormberg-Gruppe (= Obere Karroo-Supergruppe) weist eine deutliche Zweiteilung 

in Obere Stormberg-Gruppe, ·fast ausschließlich vulkanogen und 
Untere Stormberg-Gruppe, fast ausschließlich sedimentär auf, 

wobei neuerdings DINGLE, SIESSER, NEWTON (1983) den Begriff der Stormberg

Gruppe au:f dio sedimentären Formationen beschränken. 

Abgesehen von einigen Umbenennungen und Korrekturen in der Grenzziehung ist die lclas

sische Unterteilung der Unteren Stormberg-Gruppe erhalten geblieben: 

·-

Obere Obere Stormberg-Gruppe, vulkanogen 

Jura Clarens Formation (ehern. Cave sandstone) des Hettang 
Storm-
berg- Untere Elliot Formation (ehern. Red beds) des Rhät bzw. Nor 

Trias Gruppe Molteno Formation des Karn nach ANDERSON (1978) 

Beaufort-Gruppe 
Perm 

Für das Great Karroo Basin bereitet die Zuordnung zu den ausgeschiedenen Formationen 

keine Schwierigkeiten, aber für die weiter nördlich gelegenen Einzelbecken ist die 

Parallelisierung sehr kompliziert und dementsprechend uneinheitlich. 

1.2.2.4.1. Great Karree Basin 

Molteno Formation 

Die Molteno Formation wird durch 4 lithologische Zyklen vertreten, die folgenden 

inneren Aufbau zeigen (TURNER 1970): 

Pelit und Kohlen, 

Sandstein, feinkörnig und Siltstein, Argilit, 

Sandstein, nach oben feinerkörnig werdend, 

Konglomerat mit erosiver Basis. 

Die erosiv aufliegenden basalen Konglomeratlagen erreichen meis.t nur 0,3 bis 0,6 m 
Mächtigkeit und enthalten vorwiegend sehr gut zugerundete bis 75 cm (RUST 1975) große 
Gerölle von hellem Metaquarzit der Witteberg-Gruppe. Lokal l{önnen sie fehlen. Ihre Ent
stehung wird fluviatil gedeutet (TURNER 1971). 
Der Hauptanteil der Molteno-Formation besteht aus Sandstein, deren Folgen 100 m mäch
tig werden können. Sie enthalten 60 - 70 % Quarz, 0 - 10 % Feldspat (Kalifeldspat und 
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Abb. 20: Paläogeographische Schemakarte der unteren Stormberg-Gruppe 
(Sedimente) 

Paleogeographic map of the Lower Stormberg group 

40 ° E 

Das Great Karroo-Becken ist zu einem kleinen Restbecken zusam
mengeschrumpft, während die Konfiguration des Sambesi-Beckenser
halten geblieben ist. Eine Besonderheit tritt durch die Bildung 
der äolischen Clarens Formation ein, wodurch auch Bereiche au
ßerhalb der Becken in die Sedimentation einbezogen werden. 
(1 - Karroo-Restbecken, 2 - Springbock Coalfieldr 3 - östliches
Kalahari-Becken, 4 - Kaokoveld, 5 - Gokwe, 6 - Mittelsambesi-Bek
ken, 7 - Luano-Becken, 8 - Luangwa-Becken7 9 - Untersambesi-Bek
ken, 10 - Limpopo Gebiet, 11 - Sabi-Gebiet, 12 - Waterberg-Gebiet, 
13 - 0kavango; 
verwendete Literatur siehe Text, Legende siehe s.a/9) 
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Abb. 21: Paläogeographische Karten der Formationen der Unteren 
Stormberg-Gruppe (Sedimente) im :zentrum des Great Karroo Basin 

Paleogeographic maps of the Lower Stormberg group in the 
central part of the Great Karroo Basin 

(L�ge siehe Abb. 19, Legende siehe s. 8/9) 
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saurer Plagioklas meist Oligoklas), 4 - 12 % Gesteinsbruchstücke (Metaquarzit) und 
14 - 35 % Tonmatrix, zu der auch detritischer Muskowit gehört (TURNER 1971). Schräg
schichtung ist weit verbreitet (TURNER 1977), die sich deni trough und planar cross 
bedding zuordnen lassen. Die Entstehung der Konglomerate und Sandsteine ist fluviatil, 
wobei im Laufe der Entwicklung die Transportenergie abnimmt, was sich in der Reduzie
rung der Korngröße nacb oben andeutet. Es dominieren als Ablagerungsmilieu Stromge
flechte (braided river). Außerdem ist eine ihorizontbezogene Körnungsverminderung nach 
Norden vorhanden. Die Schrägschichtung ist teilweise deformiert (TURNER 1981 
Die im Süden des Verbreitungsgebietes des sedimentären Stormberg erkennbare Vierglie
derung (TURNER 1971) scheint nach Norden nicht weit auszuhalten, Nur der zum 3. Zyklus 
gehörende Indwe sandstone ist auf 400 km nach Norden zu verfolgen (TURNER 1977). 

Die auf den Süden beschränkten Stormberg-Kohlen sind geringmäcbtig (z.B. Indwe
Flöz 1 - 3 m mit über 50 �6 Bergemittel), keilen schnell aus und werden zudem noch 
erosiv durch jüngere Sandsteinlagen gekappt. Der Ascbegehalt ist hoch und unterschrei
tet nicht die 20 % Grenze (Tab. 6). Die beträchtlichen Schwankungen des Gehaltes an 
flüchtigen Bestandteilen (6,5 bis 25 %) ist von dem Einfluß des nachfolgenden Magma
tismus bestimmt. Nach den Erosionsrinnen und Mächtigkeitsverteilungen der Flöze zu 
urteilen überwiegt für das Guba-Flöz N--S-Anordnung. 

Das paläogeograpbische Bild wird durch die avsymmetrische Mächtigkeitsverteilung 

bestimmt (Abb. 21). Im Süden liegen die Mächtigkeiten uöer 400 m, die nach Norden bis 

auf 100 m abfallen. Das braided river system setzt sich vermutlich (TURNER 1977) aus 

zwei sich vereinigenden, nach Norden abfließenden Stromsystemen zusammen, an deren Zu

sammenfluß im Norden konfuse Strömungsmuster anzutreffen sind, die aber auch auf ge

rine;eres Gefälle und mäandrierende Flußläufe zurückzuführen sind. SMITS (1966) Messun

gen zeigen aber auch schon für den Süden einige Unregelmäßigkeiten an ( siehe auch DINGLE, 
SIESSER, NEWTON 1983). 

Elliot Formation 

Die Elliot Formation (ehern. Red beds) geht kontinuierlich aus den liegenden Sedi

menten der i'-lolteno Formation hervor. Sie zeichnet sich durch Pelitvormacbt und Rotfär

bung aus. Die in den Pelitfolgen auftretenden I-sarnmite rechnen \TISSER, BOTHA (1980) 

vier Gruppen zu: 

cbannel sandstone, über 3 m mächtig, geringe Breitenausdehnung mit deutlichen 
Erosionsspuren an der Basis (flute cast, groove cast, scour trough), 
feinkörnig, unsortiert, selten schräggeschichtet; 

point bar sandstone, maximal 3,5 m mächtig, bis 100 m lateral zu verfolgen, 
lagert sieb an Gleithängen mäandrierender Flüsse ab, grob-bis mittel
körnig, geht nach oben in levee silt und flood plain mud über; 

crevasse splay sandstone, maximal 1,5 m mächtig, haben größere Verbreitung, 
entstehen bei Hochwasser und Austritt des Flusses aus dem Flußbett; 

. 

Dünensandstein, mHtellcörnig,bis 5 m mächtig, mittelkörnig, mit slumping 
structures. 

Insgesamt kann clie Elliot l•'ormation als eine fluviatil bis lakustrine Bildung ange

sehen werden, wobei die Ii'lüsse 1·1egen Abnahme des Gefälles mäandrieren und schließlich 

in flood plain übergeben. 

Im oberen Teil ist schon die später dominierende Dünenfazies erkennbar 1 

deren Gesteine meist infolge kurzer aber starker Regenfälle gestört oder gar 

umgelagert sind. 

Die Mächtigkeiten schwanken beträchtlich (.siehe Abb. 21) zwischen ifüer 500 m im 

Süden und 50 m im Norden (z.B. BOTHA 1969). Die Mächtigkeitsverteilung ergibt ein NE 

gerichteues Becken. Das Liefergebiet liegt im Süden, wie auch die Sedimentstrukturen 
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bestätigen.· Möglicherweise setzt sich die Elliot Formation aus abgetragenen älteren Se
dimenten der Karroo-Supergruppe zusammen. BOTHA, THERON (1967) geben erste Anzeichen 
des Stormberg Vulkanismus an. 

Clarena Formation 

Die Clarens Formation (ehern. Cave sandstone) ist durch eine Sandsteinfolge vertre
ten, die kontinuierlich aus der liegenden Elliot Formation hervorgeht und untergeordnet 
auch Siltsteine enthält. Es überwiegen feinkörnige Sandsteintypen. Karbonatisches Zement 
ist vorhanden,aber durch Grundwasserbewegungen ungleichmäßig verteilt. 

Es läßt sich unterschiedliches Ablagerungsmilieu ausscheiden (BEUKES 1970; ERIKSSON, 
P.G. 1979, 1981): 

fluviatil: durch mittel- bis grobkörnigen Sandstein mit Schrägschichtung. 
Vermutlich handelt es sich um periodische Flußläufe (Wadi), die 
den Materialtransport bewirken. 
Süßwasserfische und Crustaceen sind vorhanden; 

mass flow: durch sehr feinkörnige unsortierte Sandsteine; 

lalrustrin: durch schräggeschichtete Folgen, die vermutlich in playa abge
lagert werden; 

äolisch: Dünensande mit steiler Schrägschichtung. 

Die petrographische Zusammensetzung ist aber unabhängig von der Sedimentationsart 
recht gleichartig (50 - 60 % Quarz, 10 % Feldspat und 30 - 40 % Matrix), obwohl für 
den äolischen Sand ein Transport aus dem Westen und für fluviatile Ablagerungen Schüt
tung aus dem Osten (Abb. 21) bestimmt worden sind (P.G. ERIKSSON 1981). Es wird ange
nommen, daß das eigentliche Liefergebiet im Westen zu suchen ist (BEUKES 1970; P.G. 
ERIKSSON 1979; 1981), das sich hauptsächlich aus Beaufort-Sedimenten zusammensetzt. 
Der Schwermineralgehalt spricht aber auch für weiter iin Westen gelegene Abtragungsge
biete, die aus Transvaalmetamorphiten und Vente:ifdorp-Lava aufgebaut sind (RUST 1975). 
Das Sedimentmaterial wird zunächst äolisch transportiert, wie sich aus elektronenra
stermikroskopischen Aufnahmen ableiten läßt (P.G. ERIKSSON 1981). Nach äolischer Ak
kumulation in Trockenzeiten unterliegt diese Folge sedimentärer überarbeitung, wobei 
das äolische Gefüge zerstört oder das gesamte Material generell umgelagert wird. Die 
Umlagerungsstrukturen zeigen ein Gefälle von Osten oder Süden an, was im Widerspruch 
zur Korngrößenverteilung der Clarens Formation steh�-(nimmt nach Osten ab, BEUKES 
1970). Das unterschiedliche Sedimentationsmilieu ist zwar klimaabhängig (Trocken- und 
Regenzeit), aber es kann keine Horizontierung durchgeführt werden. Die fluviatilen Ab
lagerungen konzentrieren sich an der Basis der Clarens Formation. 

Das Becken weist die höchste Mächtigkeit im Süden mit 240 m auf. Die Trogachse (mit 
Mächtigkeiten über 150 m) gibt ganz schwach die NE-Richtung an. Die geringsten Mäch
tigkeiten sind im SW mit Werten unter 50 m anzutreffen (Abb. 21). 

Frage der Faziesverzabnung 

Trotz der eindeutigen lithostratigraphischen Korrelation der Stormberg-Sedimente im 
Great Karroo Basin bleibt die Frage der Zeitmarken ungeklärt. Es kann aber angenommen 
werden, daß diese Faziesgrenzen nicht mit Zeitgrenzen übereinstimmen. TURNER (1977) 
schreibt dem Ind1·1e &mdstone regionale Verbreitung zu und verwendet ihn als Zeitmarke. 
Die im Lieg nden anzutreffende Molteno 1P.rrnation l'lird faziell durch Beaufort und die
hangende Molteno Formation durch Elliot ,vertreten. Zu einer anderen Vorstellung kommen 
VISSER, BOTHA (1980), die wegen der erosiven Auflagerung die Unterkante der Molteno 
For�ation als Zeitmarke nehmen, wobei jede Formation von jüngeren Bildungen ersetzt 
sein kann(siehe auch DINGLE, SIESSER, NEWTON 1983). 
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1.2.2.4.2. Übrige Gebiete 

Die Zuordnung der in isolierten Vorkommen auftretenden Gesteine (Abb. 20) der Storm
berg-Gruppe ist nicht problemlos, weil paläontologische Belege weitgehend fehlen. Eine 
Korrelationsstütze stellen die Sandsteineinlagerungen dar, wobei aber nur die Clarens 
Formation und ihre Äquivalente eine größere Verbreitung einzunehmen scheinen. Hierbei 
ist aber zu bedenken, daß sie ihres äolischen Ursprungs wegen keiner Bildungsbedingun
gen bedarf, die nur in einem kurzen Zeitabschnitt erfüllt sind. Die lithologische Ähn
lichkeit zwischen Elliot Formation mit der Beaufort-Gruppe bringt zusätzliche Schwie
rigkeiten. Fehlerhafte Parallelisierungen sind also durchaus möglich. 

Das sedimentäre Stormberg des Nordrandes des Great Karroo Basin läßt sich über des
sen Rand hinaus weiter nach Norden verfolgen, wobei sich die im Becken schon erkennbare 
Mächtigkeitsreduzierung noch fortsetzt. Im Springbock und Waterberg Coalfield sind 
alle Stormberg-Formationen mit stark reduzierten Mächtigkeiten auszuscheiden. Weiter 
nach Norden und auch nach Westen im Kalahari-Becken ist der Parallelisierungshorizont 
der Molteno Formation nicht .mehr entwickelt und deswegen die Unterscheidung von Beau
fort-Gruppe und Elliot Formation sehr erschwert(DINGLE, SIESSER). 

Die Stormberg-Sedimentation ist dadurch gekennzeichnet, daß sich der Ablagerungsraum 
erweitert, d.h. die Stormberg-Gruppe auf ältere Bildungen übergreift. Eine solche Er
weiterung ist offensichtlich auch für das ganze Kalahari-Becken zutreffend. Unklar ist 
nur, ob die Äquivalente des Stormberg teilweise auf Beaufort aufliegen oder ausschließ
lich auf noch älteren Bildungen abgelagert worden sind (GREEN 1964, 1969; GREEN, CROCKETT, 
JONES 1980; SKINNER 1·�78). Wahrscheinlicher ist die Variante, daß Stormberg auf Vor-Beau
fort liegt. 

Für das westliche Kalahari-Becken gibt der äolische Sandstein als jüngste sedimentäre 
Karroobildung (MARTIN 1961) die Möglichkeit der Korrelation mit der Clarens Formation. 
Nach HEATH (1972) finden sich hier noch Sandsteineinlagerungen in Basalten. 

Im Kaokoveld bildet der Etjo Sandstone den Abschluß (HODGSON 1970) der sedimentären 
Stormberg-Gruppe. Der Mesosaurus-Fund direkt im Liegenden spricht für Ausfall des Beau
fort in diesem Gebiet. 
Eine recht stark abweichende Entwicklung zeigen die weiter nördlich (NW Simbabwe, SE 
Sambia, Provinz Tete der VR Mo�ambique) gelegenen Serien der Oberen Karroo-Supergruppe. 
Hier überwiegen sandige bis konglomeratische Gesteinsfolgen, deren Parallelisierung 
schon zwischen den Einzelbecken problematisch ist, zumal die Mächtigkeit starken Schwan
kungen unterliegt. Noch schwieriger ist die Einbindung in das Typus-Profil des Great 
Karroo Basin. 

Im M i t t e  1 s a m  b e s  i - B e c k e n  beginnt die Sedimentation mit einer

grobklastischen Schüttung, die hauptsächlich aus einer feinkörnigen, grauen Brekzie mit 
Quarzvormacht aufgebaut ist (Abb. 18). Eingelagerte Konglomerathorizonte enthalten bis 
eigroße Gerölle (LIGHTFOOT 1929). Fazielle Vertretungen durch rote Arkosen werden von 
CAIRNEY (1967} beschrieben. Diese als Escarpment Grit bezeichnete fluviatile Bildung 
(MONEY, DRYSDALL 1975) wird mit der Molteno Formation verglichen. Die Mächtigkeiten 
schwanken beträchtlich. Bei Gokwe in Simbabwe im Osten des Beckens besteht eine äqui
valente Bildung nur aus einem 18 m mächtigen Konglomerat (FALCON 1973). Eine Beeinflus
sung des Sedimentationsgeschehens durch synsedimentäre Störungsbewegungen an der NW 
Flanke des Mittelsambesi-Beckens ist recht wahrscheinlich. Die, tektonische Aktivität 
dieses Zeitabschnittes deutet sich auch in der diskonformen ünd teilweise diskordanten 
Überlagerung des Escarpment Grit (BOND 1955) auf älteren Serien an. Aller Wahrschein
lichkeit nach erweitert sich mit Beginn des Molteno der Sedimentationsraum nach E. 
Davor scheint es zur Abtragung älterer Serien gekommen zu sein. So wurde ein Großteil 
des Madumabisa Mudstone abgetragen. Über dem Escarpment Grit lagern sich weitere kla
stische Serien ab, die nahe der NW-Randstörung erhöhte Mächtigkeiten aufweisen (Abb. 
18). Adäquate Sedimentationsverhältnisse herrschen offensichtlich auch im Luano- und 
Luangwa-Becken. 
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Die Aufschlüsse des U n t e r s a m b e s i  - B e c k e n s  lassen keine sichere 
Zuordnung von Sedimenten zur Stormberg-Gruppe zu. Es treten aber sehr mächtige psammiti
scbe Folgen u'ber der Produktiven Serie auf 1 die sicherlich noch zum Stormberg gehören. 
Am eindeutigsten sind die Verhältnisse im westlichen Teil des Untersambesi-Beckens mit 
350 m mächtigen Sandsteinen und eingelagerten Mergeln und Konglomeraten die einer zum 
Beaufort gestellten Mergelserie mit verkieselten Baumstämmen aufliegen �CARVALHO 1977). 
Im mittleren Teil 1 

bei Moatize-Tete stellt KOCH (1962) ein Profil mit 400 m klastischem 
Stormberg auf. Die stratigraphische Zuordnung ist aber nicht belegt, und es kann sogar 
mit noch größeren Mächtigkeiten gerechnet werden. D1e geologischen Karten des Untersam
besi-Beckens (REAL 1966; BORGES 1946) lassen eine diskonforme Überlagerung erkenne�. 
Damit deutet sieb eine Erweiterung des Sedimentationsbeckens an. 

Ganz im Osten des Beckens, an der Grenze zu Malawi 1 gibt AFONSO (1975) eine bis 200 m 
mächtige Serie an, die möglicherweise das Untere Stormberg vertritt. 

1.2.2.4.3. Paläogeographie 

Die Paläogeographie der Untersuchungsgebietes zur Unteren Stormberg-Zeit wird durch 
eine Zweiteilung gekennzeichnet (Abb. 20): 

störungsbedingte Senken im Norden (Mittelsambesi-, Luano,Luangwa- und 
Untersambesi-Becken) mit hohen Mäcbtigkeitsschwankungen 1 

ausgeglichene Sedimentationsbecken im Süden (Great Karroo Basin, 
Kalahari Becken, Springbock und vermutlich.Libombos). 

Die Sedimentation der Molteno Formation im Great Karroo Basin beschränkt sich nur 
noch auf ein Restbecken. Die erheblich nach Süden ansteigenden Mächtigkeiten, die auf
tretenden Konglomerate hoben Reifegrades und die richtungsanzeigenden Sedimentations
strukturen lassen ein Liefergebiet im Süden vermuten, dessen Außenrand vermutlich nach 
NE umbiegt. In Stromgeflechten fließen die Flüsse nach Norden bzw. NW ab. Die höchsten 
Senkungsraten sind nahe dem Liefergebiet zu erkennen. Die Senkungstendenz deutet sich 
auch durch Bindung der Kohlenlagen an dieses Gebiet an. Nach Osten ist eine Verbindung 
in die .Libombos denkbar (HUNTER 1961). 

Die Korrelation von Sandsteinen des Springbock-Kohlereviers (van EEDEN 1973; VISSER 
1961) ist nicht gleichbedeutend mit dem Nachweis eines großen gemeinsamen Beckens (Abb. 
21). Die teilweise diskonforme bis diskordante Überlagerung auf älteren Gesteinen 
spricht sogar dagegen. Eine der möglichen Deutungen des Sedimentationsverhaltens zu 
dieser Zeit besteht darin, die Stromgeflechte in abflußlosen Wannen anzusiedeln. 
Die gröberen Sedimente der Molteno Formation, in Stromgeflechten mit deutlichem Gefälle 
abgelagert, werden von den feinerkörnigen Bildungen der Flüsse der Elliot-Zeit (Abb. 21) 
abgelöst. Das Relief ist ausgeglichener, das Gefälle des Entwässerungsnetzes schwächer, 
so daß die Flüsse mäandrieren. Die Rotfärbung der Elliot Formation untermauert die Vor
stellung von abflußlosen Senken. Nach der Mäcbtigkeitsverteilung zu urteilen, bat sich 
das Great Karroo Basin auf eine NE gerichtete Restsenke eingeschnürt, wie es sich durch 
die NE-Erstreckung schon während des Beaufort andeutet, indem die jüngeren Reptilzonen 
die neue Richtung abzeichnen. 

Kleinere Becken bestehen im Limpopo- und Sabi-Gebiet, wobei hier aus nahegelegenen 
Abtragungsgebieten Material herantransportiert wird (Auftreten von Konglomeraten). 
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Die paläogeograpbiscbe Deutung des Kalahari-Beckens für diesen Zeitabschnitt ist 
problematisch, weil der Nachweis von zur Elliot Formation gehörenden Gesteinen aus
steht. 

Die Clarens Formation erfordert als vornehmlich äolische Bildung eine andere Be
trachtungsweise, weil sich äolische Ablagerungen nicht nur in tiefsten Beckenteilen, 
son�rn auch auf Erhebungen akkumulieren (Abb. 21). Somit sind die vorhandenen Mäcb
tigkeitsscbwanlcungen entweder auf Reliefunterschiede der Unterlage oder als Dünen
bildungen zu deuten. Allerdings hat die vielfach erwähnte sedimentäre Umlagerung des 
äolischen Materials die Dünen wohl weitgehend wieder abgetragen. Es besteht aber keine 
Möglichkeit, die Mächtigkeitsschwankungen tektonisch zu deuten. 

Eine abweichende Entwicklung weisen die störungsbetonten Becken auf, die im Mittel
sambesi- Gebiet auftreten (Abb. 20). Das Sedimentationsgeschehen wird durch die NW
Randstörung bestimmt, die einen Geländeabfall und damit ein Abtragungsgebiet bedingt, 
das die Hauptmasse des Materials liefert (Abb. 18). Der synsedimentäre Charakter der 
Störung erklärt die hohen Mächtigkeitsschwankungen. Als Ausgleich der Hebungsbewegun
gen des Abtragungsgebietes senkt sich der Beckenboden (RUST 1975) und ermöglicht die 
Akkumulation großer Sedimentmengen nahe der Störung. Das Midzambezi-Becken ist damit 
ausgesprochen asymmetrisch aufgebaut. 

1.2.2.5. Obere Stormberg-Gruppe 

Der obere Teil der Stormberg-Gruppe ist durch Vormacht vulkanogener Gesteine gekenn
zeichnet, die zum Teil erhebliche Mächtigkeiten aufweisen (einige km). Nach den absolu
ten Altersbestimmungen zu urteilen, variiert ihr Alter im wesentlichen zwischen 160 und 
200 Mill. Jahren, wobei aber offensichtlich in zeitlicher Hinsicht ein kontinuierlicher 
Übergang zum Kreidevulkanismus besteht (WOOLLEY, GARSON 1970). Der Karroo-Vulkanismus 
läßt sich aus dem Auftreten von Vulkaniten, vulkanoklastischen Gesteinen, magmatischen 
Gängen und magmatischen Intrusionen·ablesen. 

Die Untergrenze der Stormberg-Vulkanite wird an die Unterkante der ersten vulkanoge
nen Bildung der magmatischen Abfolge gelegt. Anzeichen eines Vulkanismus treten aber 
schon eher auf. B,OTHA, THERON (1967) berichten von einem Lavaerguß und Bentonit in der 
Elliot Formation und vermutlich sind die vulkanogenen Bildungen in der Ecca- und Beau
fort-Gruppe als genetische Vorläufer des Stormberg-Vulkanismus zu werten. Die unteren 
Partien der Stormberg-Vulkanite enthalten z.T. noch Einlagerungen der Clarens Formation 
bzw. seiner Äquivalente, deren Auftreten sieb durch ihre äolische Genese zwanglos er
klären läßt. 

Verbreitung 

Stormberg-Vulkanite haben im südlichen Afrika eine weite Verbreitung (Abb. 25). 
Nach u1>erscblägigen Berechnungen nebm�n die Karroo-Vulkanite bei heutigem Erosions
niveau eine Fläche von ca. 230 000 1cm ein. Da aber die Vulkanitkomplexe z.T. durch 2jüngere Bildungen verdeckt sind, kann mit einer Flächenverbreitung von ca. 300 000 km 
gerechnet werden. Wenn nur eine3mittlere Mächtigkeit von 500 m angenommen wird, ergibt
sich ein Volumen von 150 000 km/. In dieser Angabe sind aber noch nicht die zahlreichen 
Doleritgänge enthalten, so daß noch höhere Volumina denkbar sind. 
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Die Verbreitung der Karroo-Vulkanite ist gegenüber den Sedimenten etwas modifiziert. 
Große Bedeutung erlangen die· Libombos und deren Fortbau nach Norden bis in die Lupata. 
Dagegen haben die Sambesi-Becken nur schwachen oder keinen Vulkanismus (Abb. 25). 

1.2.2.5.1. Great Karroo Basin 

Die Vulkanite des Great Karroo Basin konzentrieren sich auf den exzentrisch gelege
nen Zentralteil, der sich auf das Staatsgebiet von Lesotho sowie den südwestlichen Fort
bau nach Südafrika konzentriert (Abb. 25). 

Der Vulkanismus führt zur Akkumulation von basischen Gesteinen, die im Norden 1300 m, 
im Süden dagegen nur 950 m mächtig sind. An der Basis dieses mächtigen Vulkanitkomplexes 
sind in den untersten 150 m Einlagerungen von Sandsteinen anzutreffen. Teilweise erfolgt 
der Lavaausfluß in aquatisches Milieu, so daß sich Pillow-Laven herausbilden (z.B. 
McCARTHY 1970; LOCK u.a. 1974). Der Süden des Verbreitungsgebietes ist durch unebene 
Vulkanitunterkante, durch Auftreten vulkanoklastischer Bildungen und der Ausbildung von 
Vulkanbauten gekegnzeichnet (GEVERS 1929). LOCK ( 1978) beschreibt Ablagerungen eines 
ultraheißen (800 ) Laharstromes, dessen gleichmäßige Magnetisierung der Gesteinsbruch
stücke dafür spricht, daß die Abkühlung unter den Curie Punkt erst nach der endgültigen 
Ablagerung eingetreten ist. LOCK u.a. (1974) beschäftigten sich mit der unteren Folge 
der Vulkanite und beschreiben eine Wechsellagerung von vulkanoklastischen und Lava
bildungen, die auf Zentralvulkane bezogen werden. 

Im Norden finden die L a v a  e r  g ü s s e dagegen ein ausgeglichenes Relief vor. 
Vulkanbauten scheinen ebenso zu fehlen wie pyroklastisches Material. Die Hauptmasse der 
tholeiitischen Basalte wird auf Spalteneruptionen zurückgeführt (COX, MacDONALD, HORNUNG 
1967; COX, HORNUNG 1966), die sich weitflächig ausbreiteten. Die Mächtigkeit der einzel
nen Lavaergüsse variiert zwischen 1 und 50 m. Nach COX (COX, HORNUNG 1966; QOX 1972) läßt 
sich durch den Mg-Gehalt, die K?O/Na?O-Verhältnisse und den Fe/Mg-Index ein vulkanogener 
Zyklus ableiten, der von "culminatio!'I" über "steady state" zu "waning stage" führt. 

Neben den subaerischen Eruptionen führt der Karroo-Vulkanismus im Great Karroo Basin 
zu weit verbreiteten s u b  v u 1 k a n  i s c h e n Erscheinungen, bei der sich Gänge 
und Sills herausbilden. Beide Formen des Stormberg-Vulkanismus (vulkanisch und subvul
kanisch) sind geochemisch ident (COX, HORNUNG 1966) und umfassen auch etwa den gleichen 
Zeitraum. Nach LOMBAARD (1952) konzentrieren sich die Lagergänge auf die Folgen der Beau
fort-Gruppe, wobei die Ecca-Gruppe auch noch Sills enthält. Durch unterschiedliches An
schnittsniveau ergeben sich im 10 bis 20 km Bereich bei gewölbten Lagergängen ringför
mige Strukturen. Die Aufwölbungen werden auf unterschiedlichen tlberlagerungsdruck (Pa
läotopographie) und Magmendruck zurückgeführt (MEYBOOM, WALLACE 1978). 

Die Dolerite oberhalb der Clarens Formation enthalten viel Glas, während die in tie
feren stratigraphischem Niveau auftretenden Gänge kaum glasig erstarrt sind. 

Der Doleritvulkanismus ist fast im gesamten Great Karroo Basin entwickelt, fehlt 
aber im Vorfeld der Cape Range (Abb. 25). Nach den Zusammenstellungen von WINTER, VENTER 
(1970) zeichnen die Linien gleichen Doleritanteils (Abb. 25) eine NE--SW streichende 
Struktur nach, deren Zentrum mit dem Oberflächenvulkanismus von Lesotho zusammenfällt. 
Pie tholeiitischen Gesteine weisen nach ERLANK, HOFMEYER (1966) ein hohes K/Rb-Verhält
nis auf, sind aber trotzdem zu kontinentalen Tholeiiten zu rechnen. Nach RHODES, KROHN 
(1972) haben die Basite des Great Karroo Basin im Zentrum höhere Gehalte von Si, Al, Mg, 

. Ca am Rand durch Hochdruckfraktionierung höhere Werte von Fe, Na·, K, Ti und P. 

Die Rhyolithgerölle in der Katberg Formation der Beaufort-Gruppe (LOCK, PAVERD, 
BRODERICK 1974), die auf ein Liefergebiet im Südosten des heutigen Verbreitungsgebietes 
zu beziehen sind, sprechen für sauren Vulkanismus an der Wende Perm/Trias (21'1 bzw. 
262 Mill. Jahre). Dieser Vulkanismus kann mit der Aufheizung der Cape-Granite im Lie
genden der Cape Range und basischen Vulkaniten am Rand des Kreidegebietes von Port 
Elisabeth (DuTOIT 1954) im Zusammenhang stehen. 
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1.2.2.5.2. Libombo� 

Ein ausgedehntes Vulkanitgebiet ist in einem N-S gestreckten Mittelgebirgsrücken 
an der Grenze VR Moyambique/Südafrika und Swaziland, den sogenannten Libombos, aufge
schlossen (Abb. 25), die sich von Natal bis an den Limpopo auf eine Erstreckung von 
700 km als bis 40 km breiter Streifen verfolgen lassen (DuTOIT 1929). Dieser Vulkanit
ausstrich gabelt sich im Norden auf. Ein Strang biegt in die Limpopofurche nach WSW 
und der andere Streifen läßt sich nach Norden bis ins Lupata verfolgen. Dieser strei
fenförmige Aufschluß spiegelt eine lineare Verbreitung vor, die aber offensichtlich in 
dem Maße nicht gegeben ist. Durch Bohrungen im Mog<,llllbikanischen Becken sind auch.nahe 
der Küste Karroo-Vulkanite (Basalte und Rhyolithe) nachgewiesen (FLORES 1970), sodaß Aich 
eine ziemlich breite Vulkanitverbreitung ergibt. Auch die Schwerekarte von DARRACOT 
(1974) läßt die beachtliche Breitenausdehnung der Libombos-Vulkanite erkennen. 

Die Libombos-Vulkanite treten in einer nach Osten flach geneigten Monoklinale auf, 
die nach Osten unter postjurassische Serien untertaucht. Das Liegende der vulkanogenen 
Serie besteht aus Karroo-Sedimenten, die im Süden in Natal ein komplettes Profil der 
Karroo-Supergruppe (HUNTER 1961) vertreten, während im Norden zunächst die Dwyka-Gruppe 
dann die Ecca- und Beaufort-Gruppe und schließlich Molteno und Elliot Formation ausfal
len, so daß am Fluß der Elefanten nur noch die Clarens Formation ausgebildet ist (SAG
GERSON, LOGAN 1970). 

Die p e t  r o g r a p h i  s c h e Z u s a m m e n s e t z u n g  der Libombos
Vulkanite ist mannigfaltig. Es überwiegen Basalte und Rhyolithe. Es kommen aber auch 
Rhyodazite, Latite, Granite J1nd Granophyre vor (FREITAS 1937; ASSUN9ÄO, COELHO, ROCHA 
1962; WACHENDORF 1971; STRATTEN 1970 a und b). Der Anteil von basischen und sauren Mag
matiten verhält sich etwa wie 1 : 1. Außerdem beteiligen sich Alkalivulkanite, meist 
Nephelinite am Aufbau, die in der Kreide größere Bedeutung erlangen. 

Die Vulkanitabfolge der Libombos ist durch Vormacht von Basalten im unteren Teil 
und von Rhyolithen im oberen Teil gekennzeichnet. --Eine -- lithostratigraphische 
Gliederung (Abb. 22) stammt von CLEVERLY, BRISTOW (1979). Der-Sabie-River-Basalt an der 
Basis der Folge besteht in den südlichen Libombos aus olivinarmen tholeiitischen Basal
ten (COX, MacDONALD, HORNUNG 1967; COX 1972). Die olivinführenden Partien beschränken 
sich nach WACHENDORF (1971) hier durch Saigerung auf die Basis der Lavaergüsse. In den 
nördlichen Libombos treten aber auch undifferenzierte olivinreiche Basalte auf, so z.B. 
am Elefantenfluß (SAGGERSON, LOGAN 1970) und an der Aufgabelung zur Limpopo-Furche 
(CLEVERLY, BRISTOi•/ 1979). Infolge der geringen Viskosität der basischen Laven halten 
die Basaltdecken über weite Erstreckung aus. Eine Besonderheit der Basalte der Lebombos 
besteht in der geringen Widerstandsfähigkeit gegenüber Verwitterungserscheinungen. Es 
hat den Anschein, daß ein Teil der kartierten Basalte aus Tuffen zusammengesetzt ist. 

Im oberen Teil der Sabie River Basalte schalten sich zwei geringmächtige Rhyolith
decken ein, von denen die untere durch Chemismus und Isotopenverteilung keine Beziehung 
zu den mächtigen Rhyolithen im Hangenden zeigt (CLEVERLY 1979). 

Die morphologiebestimmenden Rhyolithdecken der Libombos liegen den Basalten konkor
dant auf. Es werden die Mbuluzi- (mit Quarzphänokristallen) und die Jozini-Rhyolith
formationen ausgeschieden, die ein geschlossenes Gesteinspaket ergeben. 

Die Libombo� auf der Breite von Maputo sind dadurch gekennzeichnet, daß uoer den 
Rhyolithen nochmals eine mächtige Basaltfolge entwickelt ist (Movene-Basalt). die 
einige Rhyol�thdecken als Einlagerungen enthält, von denen die der Pequenos Libombos 
mit ca. 700 m die bedeutendste ist (Abb. 22). Nach WACHENDORF (1971) werden die Basal
te auf Grund von chemischen Analysen im oberen Teil durch Latite abgelöst. 

Von WACHENDORF (1971) und ASSUN9AO u.a. (1962) liegen detaillierte Beschreibungen 
der R h  y o 1 i t h d e c k e n  vor. Eine Lavadecke, die 300 bis 400 m mächtig wird, 
kann folgende Zonierung aufweisen (von oben nach unten): 
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schlackiger Rhyolith, nur selten ausgebildet; 
laminierter Rhyolith mit Fließfaltung, kann bis 300_m mächtig 
werden; 
massiger Rhyolith; 
parallel laminierter Rhyolith; 
Rhyolith mit Lithophysen (Achatmandeln); einige Meter mächtig; 
Perlit, meist nur 2 m mächtig, z.T. noch Obsidian; 
Tufflage. 

Wenn die Korrelation von CLEVERLY, BRISTOi•/ (1979) zugrunde gelegt wird, die den 
Sabie-River�Basalt Uber die gesamte Erstreckung der Libombos ausweist, ergibt sich 
für den nördlichen Teil der Libombos ein weiterer Basalt (olivinreicher Letaba Basalt) 
und Nephelinite an der Basis der Vulkanitfolge. 

Der Korrelation der Libombos-Vulkanite mit denen des Great Karroo Basin nach STRAT
TEN (1970 a) liegt die Vorstellung zugrunde, daß die unteren Basalte als Drakensberg
Basalte mit denen des Great Karroo Basin verglichen werden, während die dazu hangenden 
vulkanogenen Serien jünger sein sollen (L:1.bombo, stage). Wie schon WACHENDORF (1971) 
andeutet, bedarf diese Vorstellung der Bestätigung durch absolute Alterszahlen. Nach 
den zur Zeit vorliegenden Alterszahlen ist eine derartige zeitliche Abfolge nicht be
legt. 

Es ist damit zu rechnen, daß der Vulkanismus der Karroo-Periode ohne echte Unter
brechung bis in die Kreide andauert. Der Wert von 137 Mill.J. für den Movene-Basalt, 
die Staukuppen an der Ostflanke der L:1.bombos bei Boane und das Auftreten von Gängen 
in sedimentärer Kreide sprechen dafür. Der Karroo Volcanic Cycle von COX (1972) wird 
auch dementsprechend aufgefaßt. 

Der t e k t o n i s c h e B a u der· südlichen L:1.bombos. ist durch monokliBale
Lagerugg gekennzeichnet. Die nach Osten gerichteten Einfallwinkel variieren von 10 
bis 50 , wobei die Einfallwinkel nach W steiler werden. Wegen der schlechten Aufschluß
verhältnisse des Sabie-River-Basalt fehlen Angaben über seine tektonische Lagö. Im Lie
genden, in den Karroo-Sedimenten, überwiegt wieder flaches Einfallen (10 - 20 ). 

Querstörungen sind nur selten entwickelt. Über das Auftreten von Längsstörungen feh
len in der Literatur weitgehend Angaben, ausgenommen die Westflanke der Lebombos in 
Swaziland (CLEVERLY 1979; HUNTER 1961). Die zahlreichen steil nach W einfallenden Dole
ritgänge (z.B. bei Goba und Ressano Garcia) und die Auswertung von Luftbildern machen 
es wahrscheinlich, daß streinhende, antithetisch angeordnete Abschiebungen vorhanden 
sind, 

Der Ausbruchsmechanismus der Basalte wird generell auf Spaltenergüsse bezogen (DuTOIT 
1929; ASSUNQAO, COELHO, ROCHA 1962; COX 1964; WACHENDORF 1971; SAGGERSON, LOGAN 1970; 
HUNTER, URIE 1958), die nur wenig Tuffmaterial liefern. Nach eigenen Beobachtungen dürf
te aber der pyroklastische Anteil doch etwas höher liegen. Die Spalteneruption des Mo
vene-Basalts läßt sich aus dem Auftreten von Doleritgängen in den Rhyolithen ablesen. 

Die Effusion der sauren Magmatite wird nicht einheitlich dargestellt. Ausgehend von 
den großen Mächtigkeiten und der weiten Verbreitung deuten STRATTEN (1965, 1970 a), 
HUNTER (1961), URIE, HUNTER (1963), OBERHOLZER (1963) die Rhyolithe als I g n i m  -
b'r i t e .  Aber weder in der VR Mo�ambique konnten eindeutige Merkmale für Schmelz
tuffe noch eindeutige Ignimbritbeschreibungen in der Literatur gefunden werden, die 
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eine lgnimbri t- Entstehung belegen. Zu gleichem Ergebnis kommt WACHEND0RF ( 1971). So
mit repräsentieren die Rhyolithe der Libomoos echte Laven, wie schon aus den weitver
breiteten Fließfalten abgeleitet werden kann. Als Förderwege sind Spalten anzunehmen, 
über denen sich aber offensichtlich langgestreckte Vulkanbauten herausbilden, die aber 
meist nur wenig vulkanoklastisches Material gefördert haben. Möglicherweise ist ihr 
Anteil am Südende der Libomboel (nach ST RATTEN 1970 a) höher. Diese Vorstellung von 
Vulkanbauten läßt zwanglos die Zunahme der Einfallwerte nach W erklären (Abb. 23). 
Dabei zeigen aber die nachgewiesenen Fließrichtungen nicht �ur nach E, sondern auch 
nach NE und nach SE (Diagramme von WACHEND0RF 1971 und eigene Messungen). 

Die Mächtigkeit der Libombo$-Vulkanite wird mit maximal 12 km angegeben. Nach der 
Erkenntnis vom Vorhandensein von Vulkanbauten aus Rhyqlithen und von antithetischen 
Störungen sind-diese Mächtigkeiten aber zu hoch angesetzt. Nach Auffassung des Verfas
sers dürften sie 5 km :}taUJlll übersteigen (Abb. 23). 

1.2.2.5.3. Nuanetsi-Magmatitkomplex 

Die Aufgabelungszone der Libombo�-Monoklinale an der Limpopo-Furche ist durch die 
Ausbildung des sehr kompliziert gebauten Nuanetsi-Magmatitkomplexes gekennzeichnet 
(= Nuanetsi Igneous Province;C0X u.a. 1965). Dieser Komplex läßt sich vom Sabi-Gebiet 
im NE bis nach Beitbridge am Limpopo verfolgen. An seinem Aufbau beteiligen sich mäch
tige Vulkanitserien, kompliziert aufgebaute Ringstrukturen bzw. Granitstöcke und Gang
formationen, die von dem Granophyr als jüngste Bildung durchdrungen oder abgedeckt wer
den (C0X 1964; C0X u.a. 1965). Der Magmatitkomplex läßt folgende tektonische Strukturen 
erkennen (Abb. 24): Nuanetsi-Synklinale und Mateka-Sabi-Monoklinale, die durch zahlrei
che Ringstrukturen und Intrusivkörper durchbrochen sind. Die Vulkanitserien liegen 
meist Sandsteinen der Clarens Formation z.T. auch direkt dem Grundgebirge bei ausge
prägtem prävulkanischen Relief auf. 

Die ältesten Vulkanite des Nuanetsi-Magmatitkomplexes sind kalireiche tholeiitische
Basalte (C0X u.a. 1965), die infolge ihres Mg- Reichtums im unteren Teil olivinreich 
entwickelt sein können. Die olivinreichen Varietäten sind nicht überall vorhanden. Am 
Westende der Nuanetsi-Synklinale fehlen sie. Die oberen Basalte sind Mg-arm. Sie wer
den aus Lavaergüssen aufgebaut, die im Mittel 10 m mächtig sind. Lokal sind Sedimente
eingelagert. 

Der Übergang zu den im Hangenden folgenden Rhyolithen ist fließend. Die BasaltdeCAon
wechsellagern zunächst mit Rhyolithen. Nach C0X u.a. (1965) werden die Rhyolithe als 
Ignimbrite gedeutet, die aus zahlreichen zwischen 30 und 240 m mächtigen Decken aufge
baut sind und die in sich eine typische Internstruktur aufweisen: 

felsi tisch 
} 

ca. 90 % 
granophyrisch der Decke 
felsitisch einnehmend 
eutaxitiscb 
unverschweißter Tuffe 

�acn den in CÖX u.a. (1965) wiedergegebenen Dünnschliffaufnahmen ist der Ignimbrit
charakter nicht bewiesen. Vielmehr ist es wegen der erkennbaren Fluidalstrukturen und
der Mandelsteinausbildung wahrscheinlicher, daß es sich um Laven handelt. 

Die Vulkani�serien bilden eine flacee asymme�riscne Synklinale (Einfallen an Nord
flanke 20 - 30, der Südflanke 10 - 20) mit etwa E-W streichender Achse, so daß die 
höchsten Werte im E zu erwarten sind. Dabei läßt sich die Nuanetsi-Synklinale durch 
die E-W gerichtete Einmuldung eindeutig aus der E gerichteten Monoklinale der Libombos 

ableiten. 
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In die Vulkanitabfolge der Nuanetsi-Synklinale 

Rhyolith, zahlreiche Decken, 1.800 m 
Basalt, olivinarm, schwach alkalisch, bis 3.200 m 
Basalt, olivinreich, bis 3.100 m 

sind über 100 m mächtige unregelmäßige flache Granophyrlagergänge eingedrungen, die 
den Synklinalbau schneiden und deswegen als jünger gelten müssen. Sie scheinen auch 
die im folgenden zu besprechenden Ringstrukturen zu durchschlagen. 

Der komplizierte Aufbau des Nuanetsi-Magmatitkomplexes ergibt sich durch das Auf
treten von Ringstrukturen, die die Vulkanitfolge durchschlagen oder aber in Kristallin
gebiete eingedrungen sind. Petrographisch sind sie sehr bunt zusammengesetzt. Ihre In
trusionen schwanken zwischen sauer bis basisch in Vergesellschaftung mit Alkaligestei
nen. Strukturell treten Intrusivstöcke, konzentrische und radiale Gänge, Sills, roof 
sheets und ähnliche Strukturen auf (Einzelheiten vgl. Tab. 8). 

Granophyr-Intrusion 

Rhyolithoiddecken 
Basalte 

Dolerit Synklinal
bildung 

Dembe 
Divula 
Masukwe 
Marangudzi 

Ring
struktur 

!177 Mill.J.I 

b85 Mill.J.! 

absolutes 
Alter 

Tabelle 7: Abfolge magmatischer Ereignisse im Nuanetsi-Magmatitkomplex 

Die Ringstrukturen scheinen alle jünger als die Basalte zu sein, aber älter als 
die Hauptintrusion der Granophyre. Die Altersgleichheit der sauren Vulkanite mit den 
Ringstrukturen ermöglicht die genetische Kopplung der Rhyolitheruptionen an die Her
ausbildung der Ringstrukturen. Es muß damit gerechnet werden, daß ein Teil der Ring
strukturen als Förderwege der sauren Laven dienen. Der Zoguvira-Krater im Zentrum 
der Nuanetsi-Synklinale spricht für diese Deutung. Dagegen stammen die Basalte aus 
E--W-Spal ten. 

Abb. 24 
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Name Gesteine Struktur eingedrungen durchbrochen Größe 
in von fMeilel 

1. Chiwonje Granit Ringgänge, Gr�ophyr 4 Roof sheet 
2. Mutandawhe Granit, Ringgang, Basalt 4 Nordmarkit Stock 

:,. Northern Gabbro, 
Basalt roter Grano-Ring Mila-ograni t , Ringgänge phyr 9 Quarzmonzo-

nit 
4. Masukwe Granophyr, Ringgänge, 

Mikrogranit, polygonale Basalt Granophyr 6 
Gabbro Intrusion 

5. Divula Granit, Ringgänge, 
Granophyr roof sheet ? ? 7 

6. Dembe Granit, Ringintrusion 
Granophyr sillartig ? ? 3,5 

7. Mateke Granit ? Basalt ? 11 
8. Marumbe Granit, Stock, 

Nordmarkit Ringgang Basalt 4 
9. Vangambi Nordmarkit, 

Gabbro ? Basalt 1 
10. Marangudzi Nephelin- Ringstruktur Grundgebirge 7 

syenit, 
Granit, 
Gabbro 

Tabelle 8:.

Merkmale der Ringstrukturen des Nuanetsi-Magmatitkomplexes. 
(Nummern der Reihenfolge entsprechen Lage auf Abb. 24) 

Während bei den sich überschneidenden Ringstrukturen ein nach\'/ gerichtetes Fort
schreiten zu erkennen ist (z.B. Masukwe -- Divula -- Dembe), hat die am weitesten im 
Westen gelegene Ringstruktur von Marangudzi die höchsten absoluten Alterszahlen gelie
fert (bis 196 Mill. J.). 

Was die Altersbeziehungen der Magmatite des Nuanetsi-Vulkanitkomplexes anbelangt, so 
.sind die wenigen vorhandenen Alterszahlen mit den geologischen Fakten in Einklang zu

bringen (Tab. 7). 

1.2.2.5.4. Übrige Gebiete 

Die Vulkanite der T u 1 i - S y n k 1 i n a 1 e lassen sich mit den Basalten des
Nuanetsi-Magmatitkomplexes direkt vergleichen. Sie werden durch :easalte vertreten, die
an der Basis olivinreich sind und nach oben olivinärmer werden (VAIL u.a. 1969). Ihre
Effusionen sind an E--W streichende Spalten gebunden, denen Doleritgänge aufsitzen.
Tuffe kommen kaum vor. Die Mächtigkeit ist mit 1 km im Vergleich zu der der Nuanetsi
Synklinale gering (C0X 1972). C0X (1970) spricht sich nur für 400 m aus. Tektonisch
handelt es sich um eine etwa E--W streichende Synklinale, deren Südflanke nur 10° ein
fällt, während im Norden teilweise Störungen den Niveauunterschied kompensieren. Durch
Vorherrschen des Nordfallens ergibt sich asymmetrischer Muldenbau.
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Abb. 25: Karte der Verbreitung von Stormberg-Magmatiten 

Distribution map Stormberg magmatic rocks 

Das Auftreten der Stormberg-Magmatite (160-200 Mill.J.) konzentriert 
sich auf Lavaergüsse in den Libombos nebst östlichem Vorland sowie im 
Gebiet von Lesotho und Doleritvorkommen als Gänge und Sills in wei
ten Gebieten des südlichen Afrika. Es besteht kontinuierlicher Über
gang zum kretazischen kalibetonten Magmatismus. 
Zum Stormberg-Vulkanismus i.w. gehören auch Vulkanite (211,262 Mill. 
J,· nach LOOK

1 
PAVERD, BR0DERI0K 1974) in einem südlich gelegenen 

Liefergebiet �heutiges Falkland-/Malwinen-Plateau) 
(1 - Nuanetsi-Magmatitkomplex, 2 - Bereich Victoria-Fälle, 3 - Me:R
sum-Ringstruktur; verwendete Literatur siehe Text; Legende siehe 
s. 8/9)
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Der monoklinale Bau der M a t e k e - S a b i - M o n o k 1 i n a 1 e setzt 
sich auch über die Sabi-Synklinale hinaus nach �ß in die Buzi-Nhamatanda- (ehern. 
Vila Machado) Monoklinale und in den Nordstrang fort, der den Anschluß an die Lupata 
schafft. Im Nordstrang scheinen nach COELHO (1969) über den Basissedimenten und der 
Basaltserie mit Rhyolitheinlagerungen nochmals Karroosedimente abgelagert worden zu 
sein, die präkretazisches Alter besitzen. Die magmatische Tätigkeit setzt sich durch 
Alkaligesteine bis in die Kreide und möglicherweise bis ins. Tertiär fort. Kretazisch 
dürfte auch die Ringstruktur von Gorangosa sein. 

87 

In der L u  p a t a ,  einem Bergmassiv, das durch den Sambesi durchbrochen wird, 
liegen über den sedimentären Karroo-Serien olivinführende Basalte, die bis 600 m mäch
tig werden können (A.FONSO 1965; FLORES 1964). 
Die hangenden Rhyolithe sind bis 160 m mächtig. Sie werden durch Laven, Brekzien und 
verkieselte Tuffe vertreten. Für die ausgewiesenen Ignimbrite fehlen eindeutige Be
schreibungen. Eine durchgeführte absolute Altersbestimmung ergab 166! 10 Mill. Jahre 
(FLORES 1964). 

Die den Rhyolithen aufliegende Lupata-Serie, die in die Kreide gestellt wird, be
steht aus bis 200 m mächtigen Rhyolithen und grobklastischen Sedimenten. Den Abschluß 
bilden alkalische Laven (bis 300 m bei· FLORES 1964). 
Zeitlich gekoppelt an die Lupata-Serie sind Ringstrukturen und Karbonatitschlote Malawis 
und des Ostteiles der Tete-Provinz der VR Mo�ambique (Monte Muamba), deren absolute 
Alter zwischen 130 und 110 Mill. Jahren variieren (WOOLLEY, GARSON 1970). 

Über die anderen Vulkanitgebiete im Inneren des afrikanischen Kontinents liegen nur 
wenige Untersuchungsergebnisse vor. Hier überwiegen Basalte, deren Mächtigkeit bis auf 
1 km ansteigen kann. Ihre Ausstrichfläche ist beachtlich (vgl. Abb. 25). 

Das S a m b e s i - B e c k e n führt nur untergeordnet magmatische Bildungen, 
die zudem keine direkte Beziehungen zu den älteren Sedimentbecken zeigen. Im Kohlebek-• 
ken von Moatize durchschneiden NW- bis WNW-streichende Doleritgänge die f.rodulctive 
Serie, die eine diskordante Lage zu den NNE streichenden Gängen Malawis, dort neben 
Doleriten auch Alkaligesteine enthaltend, einnehmen. 

Weiter westlich im Untersambesi-Becken kommen nur untergeordnet magmatische Bildun
gen vor, die zudem keinerlei Beziehung zur Tektonik des ehemaligen Sedimentbeckens er
kennen lassen. So spiegeln die geringmächtigen Rhyolithe und Basalte bei Carinde (jetzt 
im Stausee von Cahora Bassa) eine flache NW--SE streichende Synklinale (CARVALHO 1977) 
wider. 

Die Basalte an den Victoria-Wasserfällen zeigen auch keinen Bezug zu den ehemaligen 
Sedimentationsbecken des Mittelsambesigebietes. Sie.können bis 1 km mächtig werden. 

Die Vulkanite des K a 1 a h a  r i - B e c k e n s  entsprechen am ehesten der 
ehemaligen Senkungsstruktur des sedimentären Karroo. Nach POLDERVAART (1952) handelt 
es sich um olivinarme Basalte, in die Dolerite eingedrungen und die im Osten des Bek
kens Si02-reicher sind.
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Im D a  m a r a 1 a n  d Namibias gibt es zahlreiche Ringstrukturen, deren mag
matische Produkte absolute Alterswerte zwischen 196 und 115 Mill. Jahren geliefert ha

ben. Die vermutlich auf NE streichenden Rupturen aufsitzenden Ringstrukturen bestehen 
aus Basiten, sauren Magmatiten und Alkaligesteinen. Eine detaillierte Bearbeitung liegt 
für die Messum-Ringstruktur vor (KORN, MARTIN 1954-), die nach Akkumulation von Karroo
Sedimenten und Basalten entstand. Vier Eruptionsphasen werden unterschieden, die zur 
Ausbildung eines kompliziert gebauten Vulkanoplutons geführt haben. Diese Ringstruktu
ren gelten als potentielle Förderkanale für Laven, deren Gesteine aber weitflächig 
schon abgetragen sind. 

1.2.2.5.5. Magmatische Provinzen 

Über die Magmatite des Karroo liegt schon eine Reihe von geochemischen Analysen 
vor, die zusammen mit geotektonischen Erwägungen Grundlage zu einigen Verallgemeine
rungen gegeben haben. 

COX (1972) entwickelt ein Modell, in dem er den gesamten basischen Karroo-Magmatis
mus und deren Ausläufer bis in die Kreidezeit zu einem magmatischen Zyklus zusammen
faßt. Nach einer Initialphase mit lokalen Extrusionen alkalischer Lava als Fralctionie
rungsprodukte einer aus großen TiefeB (500 km) stammenden kaliumreichen Schmelze kommt 
es bei Maximaltemperaturen über 1390 zur Kulminationsphase mit Aufstieg von magnesium
reichen Magmen. Danach fließen in dem "steady stage" bei allmählich abklingenden Tempe
raturen kontinuierlich über längere Zeiträume eintönige olivinarme tholeiitische Laven 
aus. Als Ausklang des Zyklus folgen nochmals Alkaligesteine (z.B. in der Lupata). Die 
Kimberlite markieren als Folge nicht aufgestiegener Magmen und sich akkumulierender 
Spannungen, verbunden mit explosiver Entladung, das Ende des magmatischen Zyklus. Der 
Chemismus des magmatischen Zyklus ist durch den Gehalt von K und Mg sowie der SiO? Sättigung bestimmt. Unter Berücksichtigung dieser wenigen Elemente ist die Vielfait der
auftretenden basischen Varietäten aus Mantelmagma zu erklären. 
Im Laufe der Entwicklung nehmen die Gehalte von Mg und K/Na ab, wenn das Ausgangsmagma 
entsprechend hohe Mengen\dieser Elemente aufweist. 

Der Rhyolithvulkanismus wird von COX (1972) als Ergebnis einer Aufschmelzung von 
Krustenmaterial gesehen, die synchron zum magmatischen Karroo-Zyklus abläuft. 

}1ANTON (1968) untersucht die Sr- und Rb-Isotope und findet heraus, daß auftretende 
Variationen in den Basiten auf Unterschiede des Ausgangsmagmas zurückzuführen sind, 
während die Gleichheit dieser Isotopenverhältnisse zwischen Basiten und sauren Gestei
nen auf Differentiationsprozesse schließen läßt. Gegen diese Deutung sprechen aber die 
Mengen saurer Vulkanite (WACHENDORF 1971), die in der Monoklinale der Libombos etwa zu 
50 % vertreten sind. 

Das Problem der Ausscheidung magmatischer Provinzen ist nicht hinreichend gelöst. 
Für die auf den Erdmantel zu beziehenden basischen Magmatite wird von mehreren Autoren 
(WOOLLEY, GARSON 1970; COX u.a. 1967l CLEVERLY, BRISTOW 1979) darauf verwiesen, daß 
der Kaliumgehalt' in den Libombos nach Norden zunimmt. COX, MacDONALD, HORNUNG (1967) 

zeichnen die Unterschiede so deutlich nach, daß sie eine kaliumreiche Nordprovinz mit 
K-Tholeiiten und-eine kaliumarme Südprovinz mit normalen Tholeiiten ausscheiden.
RIDGWAY, MONEY (1981) halten dem aber entgegen, daß K20-arme Tholeiite auch im Norden
in Zentralafrika (Sambia) anzutreffen sind. 

Wie schon von COX (1970) und VAIL (1970) unterstrichen wurde, muß der Magmatismus 
im Zusammenhang mit einer Zerrungstektonik gesehen werden, die einen Aufstieg der Man
telmagmen ermöglichen. Als ausgedehntes Zerrungselement sind seit langem die :L1bombos 
bekannt (DuTOIT 1929), deren Lokalisierung-auf den heutigen Ausstrich der Vulkanite 
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b.ezogen wird. Die Vorkommen von Rhyolithen an der moi;ambikanischen Küste bei Inhambane
(Bohrungen) sind aber nicht von den fast 300 km entfernten Zufuhrspalten herzuleiten.
Somit wird der Magmatismus an der Ostflanke des afrikanischen Kontin

v
entes durch weite·

re Zufuhrkanäle kontrolliert.

Generelle Gültigkeit hat die Vorstellung, daß der Karroo-Magmatismus mit der Aufspal
tung des Gondwana-Superkontinentes zusammenhängt. Dabei wird dem Nuanetsi-Magmatitkom
plex der Charakter eines Triple junction zugesprochen (HOFMANN, WEBER 1982 a), wie durch 
den Verlauf der doleritischen Gangschwärme (Abb. 25) auch nachgezeichnet wird (z.B. 
REEVES 1978). Ebenso ist eine Deutung möglioh, die von dem Sohnittpunkt zweier

Spaltenrichtungen im Nuanetsi-Gebiet ausgeht. In der Lupata ist eine ähnliche Situation 
gegeben. 

1.2.2.6. Cape-Tektogenese 

Die Gesteine der Cape- und Karroo-Supergruppe sind am Südrand der Cape-Karroo-Senke 
in der Cape Range deutlich gefaltet (HÄLBICH 1977). Es überwiegt E--W-Streichen, das 
aber nach W verloren zu gehen scheint (Abb. 19). Vor der False Bay biegen die Falten
achsen bis fast in die N-S Richtung um, so daß weiter westlich bei Cape Town ungefal
tete Table-Mountain-Gruppe ausstreicht. Die NN\•1-streichenden Falten weiter im Norden 
weisen nur einen schwachen Faltenwurf auf und sind auf Störungstektonik zu beziehen 
(germanotype Tektonik)(DINGLE, SIESSER, NEWTON 1983). 

In der Cape Range ist Nordvergenz ausgebildet (SWARDT, FLETCHER, TOSCHEK 1974; B.E. 
LOCK 1980), was sich in der Raumlage von Achsenebene, Schieferung und Aufschiebungen 
widerspiegelt. 

Metamorphe Umwandlungen sind nur sehr schwach. Es wird vermutet, daß es sich durch 
das Auftreten von mixed-layered Chlorit-Montmorillonit in oberflächig anstehender Bok
keveld-Gruppe nur um diagenetische Umwandlungen handelt. Illit-Chlorit-Assoziationen 
aus Bohrungen seien Ausdruck einer sehr schwachen Metamorphose. KRYNAUW, GRESSE (1980) 
ordnen die Metamorphose einer beginnenden schwachen Metamorphose zu. ROWSELL, SWARDT 
(1976) rechnen die Neukristallisationen einer Versenkungsmetamorphose zu. Bei Port 
Elizabeth kommt sogar Grünschieferfazies vor. 

Die Deformationsintensitäten lassen deutlich eine Abnahme nach Norden erkennen, so 
daß ein Übergang eventuell von Phyllittektonik, zumindest von Schiefertektonik, über 
Faltentektonik bis zu undeformierten Gesteinsserien verwirklicht ist. Der gleiche 
Trend läßt sich auch durch die Illit-Kristallinität innerhalb des Great Karroo Basin 
weiterverfolgen.Intensitätssteigerungen nahe Störungen sind bekannt (DINGLE,SIESSER, 
NEWTON, 1983) • 

über das Alter der Cape-Tektogenese gibt es nur wenige Literaturangaben. In die 
Deformation einbezogen sind alle Gruppen der Cape-Supergruppe, die Dwyka-, Ecca- und 
U.ntere Beaufort-Gruppe, so daß hiernach die unterste Trias als Abschluß der Cape-Fal
tung gelten kann. Die Deformation setzt aber schon eher ein. Aus paläogeographischen
Karten läßt sich erkennen, daß zumindest ab Ecca ein südliches Erosionsgebiet vorhan
den ist, das zwangsläufig auf tektonische Aktivitäten der Cape-Faltung zu beziehen ist.
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]m Beaufort liefert dieses Abtragungsareal sogar Gneise und anderes Kristallin, außer
dem Rhyolith mit Alterszahlen von 211 bzw. 262 Mill.J. (LOCK, PAVERD, BRODERICK 1974). 
Von RUST (1975) wird allerdings bestritten, daß das Cape-"Tektogen" das Liefergebiet 
war, weil der Reichtum von Granat keine Entspr�chung im Schwermineralbestand der Cape
Supergruppe hat • 
.Die absoluten Alterswerte fi.1r die Phyllosilikatsprossung.variieren zwisohen 259 -
277 Mill.J. (DINGLE, SIESSER, NEWTON 1983). 
Oben angegebene Alterszahlen von Rhyolithgeröllen (211 und 262 Mill.J. LOCX, PAVERD, 
BRODERICK 1974) sprechen für triassioche Faltung im Gondwana-Falklandgebiet (Abb. 42). 
Diskordante Überlagerung gefalteter Karroo-Gesteine durch jüngeres Karroo ist nur in
nerhalb der· Cape Range am Zuurberg aufgeschlossen (DuTOIT 1954), wo Stormberg-Konglo
merate und auch Vulkanite auf steilgestelltem Dwyka und \'litteberg liegen. 

Als genetische Deutungen der Cape-Faltung stehen sich mehrere Vorstellungen gegen-
über: 

gravitative Faltung (NEWTON 1973), 
störungs-kontrollierte Tektonik (DINGLE, SIESSER, NEWTON 1983), 
Subduktion ( LOCK 1980), 
Kontinentkollision ( KRYNAUW, GRESSE 1980; 

BEER, Z IJL, BAHNEMANN 1 97 4) • 

Mit rein gravitativen Prozessen sind die metamorphen Umwandlungen und die doch beträcht
liche Einengung von 25 % (HÄLBICH 1977) nicht zu erklären. Aber auch die anderen Inter
pretationen sind mit Unzulänglichkeiten behaftet. Besonders der kalk-alkalische Magmatis
mus plattentektonischer Deutungen fehlt. 

1.2.3. Postkarroo 

Nach Abschluß des Karroo-Vulkanismus bilden sich neue Akkumulationsräume heraus, 
deren Entwicklung einem gesonderten erdgeschichtlichen Abschnitt zugeordnet werden kann 
(SIMPSON, DINGLE 1973; BLANT 1973 a, b; DINGLE, SCRUTTON 1974; KENT 1974). Stratigra
phisch handelt es sich um Jur_a { im Untersuchungsgebiet nur Oberer Jura ganz im Norden 

der VR Mo�ambique belegt), Kreide und Känozoikum, die als Sedimentschürzen den afrika
nischen Kontinent säumen und teilweise unterschiedlich tief als marine Ingressionen 
auf den afrikanischen Kontinent übergreifen. An der Südküste Afrikas entstehen mehre-
re Postkarroo-Becken auf der Agulhas Bank (nach SIMPSON, DINGLE 1973 Agulhas-Becken, 
auch Outeniqua basin genannt von TANKARD u.a. 1982; DINGLE 1973 a, 1973 b, 1973 c; 
SCRUTTON, DINGLE 1976)

1 
vor der Westküste das Oranje-Postkarroo-Becken und innerhalb 

des Kontinentes intramontane Senlcen, deren Gesteine dem Grundgebirge diskordant auf
liegen. Demgegenüber besteht in dem großen Akkumulationsgebiet Natals und Mo�ambiques 
(Mo�ambikanisches Becken) an der SE Küste eine vielfach nur diskonforme Beziehung zur 
liegenden Karroo-Supergruppe, lokal geht die Entwicklung auch kontinuierlich aus der 
Karroo-Supergruppe hervor. So ist am Lupata im Sambesi-Tal eine kontinuierli�he Ent
wicklung zu erkennen (AFONSO 1975, 1976; FLORES 1964, 1970) und auc? am Südende der 
Lebombos dauert der Vulkanismus bis in die Unterkreide an (GLEVERLY, BRISTOW 1979; 
TANKARD u.a. 1982; VAIL 1965; BRISTOW, CLEVERLY 1979). In weiten Gebieten des Mo�am
bikanischen Beckens beginnt das Postkarroo erst nach einem deutlichen Hiatus, der sich 
an der Oberfläche der Karroo-Vulkanite durch Verwitterungserscheinungen bemerkbar 
macht (z.B. FLORES 1973; FÖRSTER 1975). 

• 
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In den Sedimentationsbecken wird die Absenkung durch zahlreiche Störungen kontrol
liert, die infolge des Auftretens von Alkali-Vulkaniten als Riftbildungen angesehen 
werden können. Durch den lokal auch kontinuierlichen Übergang aus dem Karroo-Vulkanis
mus besteht keine scharfe zeitliche Grenze zum Postkarroo-Vulkanismus. In dieser A:r
beit wird die Zeitmarke von 160 Mill.J. als Grenze verwendet. Von besonderer Bedeutung 
für diesen Zeitintervall ist der Kimberlitvulkanismus, der in den präkambrischen Kra
tongebieten zahlreiche Durchbruchsschlote besonders in der Oberkreide (DAWSON 1970; 
ALLSOPP, BARRETT 1975) geschaffen hat. 
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Abb. 26: Lithostratigraphische Korrelation der Ablagerungen desBeckens 
( vorwiegend nach FLORES 1973; FÖRSTER 1975, 1981;Legende siehe S.8/9) 

1.2.3.1_. Kreide 

= 

Mo9ambikanischen 

In den A g  u l h a s - K r e i d e b e c k e n  wird die Absenkung durch Nord
randabschiebungen kontrolliert, die auf der Agulhas-Bank durch Umbiegen als NE-Störun
gen auftreten (TANKARD u.a. 1982). Somit dominieren Halbgrabenstrukturen. Im Algoa
Teilbecken beginnt die Akkumulation mit Basalten, die den Drakensberg-Vulkaniten ähn
lich sind und Alterswerte von 162 Mill.J. geliefer·c haben (DuTOIT 19'76; McLACHLAN, 
McMILLAN 1976). Ihre Effusion dauert auch noch bei der fluviatilen Sedimentation der 
Enon-Gruppe an. Wegen der Zweifel an den absoluten Altersbestimmungen (MARSH, LOCK, 
FUCHTER 1979) ist der1 genaue Zeitpunkt des S·edimentationsbei;z:inns nicht hinreichend be
legt. Offensiohtlioh liegt er innerhalb des Malms (DINGLE, SIESSERtNEWTON 1983). 

Die Körnung der Kreidesedimente nimmt kontinuierlich von Norden in Richtung Ozean 
ab, während die Anzahl mariner Einschaltungen anstei't (WINTER 1973). Es können alle
Übergänge von riesenkörnigen Konglomeraten (bis 50 m große Blöcke enthaltend, RIGASSI, 
DIXON 1972) als Kolluvialbildungen über Schuttströme und fluviatile Konglomerate und 
Sandsteine aus nach S bzw. SE entwässernden Stromgeflechten bis Delta- und Flachwas
serablagerungen ausgeschieden werden. Bedingt durch die Halbgrabenstruktur schwanken 
die Mächtigkeiten beträchtlich, maximale Mächtigkeiten erreichen im Algoa-Becken Werte 
von 4 Ian. 
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Auf der Agulhas-Bank (Abb. 27) sind zwischen aus Grundgebirge aufgebauten Schwellen 
mehrere Becken anzutreffen (DINGLE, SCRUTTON 1974; KENNEDY 1965), die bis zu 5 km mäch
tige Sedimente enthalten können (DuTOIT 1976, 1979, zitiert in TANKARD u.a. 1982). 
Ihre sedimentäre Geschichte ist mit der des Algoa-Beckens vergleichbar. Hauptlieferge
biete sind an die Randstörungen im·NE gebunden.(DINGiiE. SIESSER. NEWTON 1983). 

Die Intramontanbecken auf der Cape Range im Innern des afrikanischen Kontinentes 
sind mit kontinentalen bis 3.500 m mächtigen Sedimenten ausgefüllt (RUST� WINTER 1979,
zitiert in TANKARD u.a. 1982), zwischen denen auch Tuffe (LOCK u.a. 1975J, Salinar 
(Playa-Sediment) und Braunkohlen vorkommen. Die perlschnurartige Anordnung von einigen 
Abschiebungen ist durch die synsedimentär wirksame Worcester-Störung bestimmt. 

Vor der E-Küste Südafrikas haben die Agulhas-Becken Verbindung zum M o �  a m  b i -
k a n  i s c h e n B e c k e n  (DuTOIT, LEITH 1974), das weite Bereiche der V.R. 
Mo�ambique einnimmt und in dem bis 3.500 m mächtige Kreidesedimente abgelagert werden 
(FLORES 1973; FÖRSTER 197�,I 1975; DANIELS u.a. 1977). Die Anlage des Beckens geht von 
einem Rift aus, das als Ausläufer des Ostafrikanischen Riftsystems angesehen werden 
kann. An das Rift ist basischer Vullcanismus gebunden, dessen Gesteine Alter von 106 
bis 115 Mill.J. aufweisen (FLORES 1964, 1970; GOUGH u.a. 1964) und auch außerhalb des 
Beckens nach Norden durch alkalische Intrusionen und Schlotdurchbrüche (Karbonatite) 
erkennbar sind (WOOLLEY, GARSON 1970). Ungeklärt ist die Altersfrage der Vulkanite im 
Liegenden des Mo�ambikanischen Beckens zwischen Inhambane und Beira. Ein Kreidealter 
(FLORES 1973) ist nicht belegt. 

Bezüglich der sedimentären Ausbildung der Kreidesedimente des Mo�ambikanischen Bek
kens lassen sich drei Gruppen ausscheiden, die sich teilweise faziell vertreten (Abb. 
26). Die Sena-Gruppe mit Sandsteinen in Wechsellagerung mit Konglomeraten läßt sich 
durch fluviatiles Sedimentationsmilieu erklären, das durch Rifttäler kontrolliert wird 
(FLORES 1973; FÖRSTER 1974, 1975, 1981). Aus der Sena-Gruppe geht kontinuierlich late
ral und vertikal die Domo-Gruppe als �e�n marine Bildung hervor (dunkle Pelite, abge
lagert bei Wassertemperaturen von 17,5 C, BOWEN .1963). Die weiteste marine Ingression 
spiegelt die Grudja-Gruppe wider, die in einer mächtigen Pelit.folge, Sandsteine (KW
Akkumulation) Karbonate und karbonatische Sandsteine enthält. Nach FÖRSTER (1975) läßt 
sich das pendelnde Vordringen des Meeres seit dem Barreme bis zum Maastricht verfolgen. 

Während in Südafrika eine Sedimentatiohslücke zwischen Unterem Cenoman und Coniac 
erwähnt und tektonisch interpretiert wird (KENNEDY, KLINGER 1971), fehlen im Mo�ambi
kanischen Becken Anzeichen eindeutiger intrakretazischer tektonischer Aktivität. Der 
terrestre Saridstein bei Boane (FÖRSTER 1975) ist ebenso wie das Pendeln der Küsten
linie durch epirogene Bewegungen zwanglos erklärbar. Die Verschiebungen der Küste sind 
Ausdruck von Vertikalbewegungen. Demgegenüber zeigen die Verhältnisse an der Kreide/ 
Tertiärgrenze am Rande der Kreidebecken -- besonders durch seismische Profile belegt -
diskordante tlberlagerungserscheinungen (DINGLE 1971; FÖRSTER 1975), die in zentralen 
Bereichen fehlen. 

1.2.3.2. Känozoikum 

Die känozoische Entwicklung schließt eng an das kretazische Postkarroo an. In den 
meisten Gebieten bleibt bis in die Jetztzeit das marine Sedimentationsmilieu und auch 
die Lage des Sedimentationsraumes im wesentlichen erhalten. Nur im M o �  a m  b i -
k a n  i s'c h e n Becken sind die Verschiebungen der Strandlinien bedeutend. Hier 
greift die m�ozäne Transgression über die kretazischen Strandlinien weit ins Konti
nentinnere bis an den Fuß der Libomboa über (FÖRSTER 1975). Seitdem dominieren die 
regressiven Tendenzen, die bis in die Jetztzeit andauern, wie die Hochlage der mari
nen Kalke und "beach rocks" auf der Insel Inhaca erkennen läßt (PAECH, NESTLER, SCHMIDT 
1982). Lolcal. treten aber auch Senkungen, z.B. im Vorfeld des Sambesi auf, die seit dem 
Pleistozän durch tlberflutung von Decksanden und Dünen einer Kaltzeit dokumentiert ist 
(BEIERSDORF, KUDRASS, STACKELBERG 1980). Im Mo�ambikanischen Becken wird die vorwiegend 
karbonatische Entwicklung im Paläogen mit aus der Kreide übernommenen Feinsandsteinen 
(FLORES 1973) eingeleitet, die nach oben in Kalke übergehen. 
Die stratigraphische Vollständigkeit des marinen Tertiärs im Zentralteil des Beckens 
ist zwar nicht in jedem Falle gesichert, kann aber angenommen werden (FLORES 1973). 
Das Oligozän ist dabei als regressive Phase anzusehen, die sich durch geringe Mächtig
keiten und Ausbildung des Temane-Salinars (über 150 m Gips) kenntlich macht. Anschlie
ßend ermöglicht die Miozäntransgression wieder weitflächige Karbonatbildung eines 
Flachmeers (FÖRSTER 1975; SIESSER, MILES 1979; WING 1966). Die Gesamtmächtigkeiten 
des Känozoikums erreichen Werte von 2.000 m (FLORES 1973); KENT (1974) spricht sich 
sogar für 5.000 m aus. 

• 
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Abb. 27: Karte des paläotektonischen Regimes für die Kreide-Zeit(+ Jura des Postkarroo) 

Map of paleotectonic regime during Cretaceous period (inclusively Jurassic of 
Postkarroo) 

Gleichzeitig bilden sich am Rand des afrikanischen Kontinents störungs
kontrollierte Sedimentationsbecken (z.T. mit Alkali-Vulkanismus) und im 
Innern des Kontinents Kimberlitschlote (überwiegend 90 Mill.J. aber teil
weise auch älter), die aus Gangbildungen hervorgehen. 

(verwendete Literatur siehe Text; Legende siehe s.8/9). 
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Map of the paleotectonic regime dµring Cenozoic period 
Känozoische Sedimentation konzentriert sich auf Randbereiche der Ozean
gebiete und greift nur im Mo�ambikanischen Becken weiter auf d en Konti
nent über. Rifttektonik im Fortbau des Ostafrikanischen Riftsyatems äu
ßert sich in seismischer Aktivität. Das Oka�ango-Gebiet läßt Bezug der 
Epizentren zu Störungen erkennen. 
(1 - Okavango-Gebiet, 2 - Agulhas fracturezone, 3 - Pu.ngoe-Urema-Chire
Graben, 4 - FunhaJ.ouro Graben; 
verwendete Literatur siehe ·Text, Legende siehe s.B/9)
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Diese Maximalmächtigkeiten sjnd an Graben:Jt:cukCuren gc.:uunden, d.ie als Fortbau des 
Ostafrikanischen Rifts angesehen 110rden können. · osonders allti,, ist der r(mgoe-Urema-
Chire-Graben (Abb. 28), der sich auch durch rezente seir;mischc Aktivität auszeichnet. 
Möglicherweise ist der Funhalouro Gr ben (FÖHSTER 197S) clessen Fortsetzung (Abb. 28). 

Die ü b r i g e n marinen A k k u m u l a t i o n s g e b i e t e auf dem 
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afrikanischen Schelf sind durch glaukoni tiscbe 'l'one und Kalke sowie phosphatische Kal
ke und Sandsteine mit z.T. beträchtlichen Phosphatan eiclierungen (BIRCH 1979, zitiert 
in TANKARD u.a. 1982) gekennzeichnet. Im Quartär ist der Anteil an klastischer Sedi
mentation unbedeutend. Es überwiegt biogene Karbonatablagerung und Bildung autigerier 
Minerale insbesondere Glaukonit (DINGLE 1973 d) und Phosphorit in phosphatisierten 
Foraminiferenkalken und glaukonitisch-phosphatischen Brekzien (SUMMERHAYES 1973). 

Das Sedimentationsgebiet vor der \/ e s t k ü s t e des südlichen Afrika (als 
Oranje-Becken von SCRUTTON, DINGLE 1976 bezeichnet) zeigt eine Sedimentationsschürze 
von karbonatischem Pelit, Kalk mit reicher Glaulconitführung (z.T. sind. 96 % der Sedi
mente glaukonitführend, TANKARD u.a. 1982) und großflächigen Rutschungen (DINGLE 
1980). Als Zulieferer klastischen Materials fungiert der Orange-River. Es muß also 
mit lcontinuierlicher Sedimentation gerechnet werden, wenn auch dem Eozän und Miozän 
transgressive Tendenzen zugesprochen werden (z.B. DINGLE 1973 d; SIESSER, SCRUTTON, 
SIMPSON 1974). \'/ährend SIESSER, SC'RUTTON, SIMPSON (1974) ein Migrieren der Sedimenta
tion in Riyhtung Atlanti.kzentrum angeben, findet sich das in den publizierten Mächtig
keitsdaten nicht bestätigt ( siehe auch DINGLE, SIESSER, NEWTON 1983) • 

Besser dokumentiert ist die prograd.ierende Sedimentation auf der Agulhas-Bank, wo 
die höchsten Känozoikummächtigkeiten nahe der Agulhas fracture zone außerhalb der Ge
biete höchster Kreidemächtigkeiten angetroffen werden. Die Agulhas fracture zone wirkt 
als morphologische Barriere kontrollierend auf die Akkumulation. Teilweise wird sie 
aber überwältigt und Trübeströme sowie submarine Rutschmassen (auf 750 km Länge und 
106 km Breite nach TANKARD u.a. 1972; DINGLE 1979) erreichen bathyale Bereiche des 
Ozeans. Auf dem Schelf sind wie zur Kreidezeit die N bzw. NE-Randstörungen aktiv. 
Wenn auch das Oligozän biostratigraphisch nicht nachgewiesen ist (DINGLE 1973 d; 
DuTOIT 1976), ist ein Auftauchen der Agulhas-Bank unwahrscheinlich. 

Ein spezielles Sedimentationsmilieu bildet sich in der K a l a h a r i  als epi
rogenes Hebungsgebiet mit entsprechendem Entwässerungsnetz heraus. Wenn auch schon 
kretazische Anlage erwogen wird (DuTOIT 1954, s. 408), kann durch Hominidenfunde nur 
Pliozän und Quartär belegt werden. Die Akkumulation beginnt fluviatil über nach N ent
wässernde ·•lüsse, wobei sich das Störungsmuster im Laufe der Zeit durch differenzierte 
Vertikalbewegungen ändert. I-laximalmächtigkeiten von 180 m werden erreicht (SI-lIT 1977, 
zitiert in TPJ�KARD u.a. 1982). Durch karbonatische und kieslige Zementation sowie sali
nare Ausscheidungen (mit Stromatolithen) wird arides Klima nache;e1·1iesen. Wie schon 
SCHOLZ, KOCZYNSKI, HUTCHINS 1976 mikroseismische Grabenstrukturen erwähnen, bestätigt 
die Lage von Epizentren historischer Beben die tektonische Natur des Okavango-Sumpfes 
(Abb. 28). 

1.2.3.3. Tektonisches Regime 

Das tektonische Regime bei Bildung der Postkarroo-Abfolgen unterscheidet sich von 
dem der Karroo-Supergruppe insofern, als die s e d i m  e n t ä r e n Akkumulations
gebiete auf den Schelf konzentriert sind und nur lokal mit mächtigeren Sedimentpaketen 
auf den Kontinent übergreifen. Unter den marinen Sedimenten überwiegen Flachwasserabla
gerungen, die bei entsprechenden Mächtigkeiten beträchtliche Absenkungsbeträge beweisen 
(Mo9ambikanisches Becken nordwestlich Beira über 5 km). Auf die tektonischen Bewegungen 
übt das Störungsmuster einen bedeutenden Einfluß aus. Die Störungen sind Ausdruck von 
Dehnungen, so daß Abschiebungen auftreten, die zu Beginn der E-.ntwicklung zum Aufstieg 
von Magmen benutzt worden sind und teilweise heute noch aktiv sind. 

Das Störungsmuster des Mo9ambikanischen Beckens kann als Ausläufer des Ostafrikani
schen Riftsystems angesehen werden, dessen rezente seismische Aktivität durch die Lage 
·von Epizentren deutlich ist (Abb. 28).

r 

https://doi.org/10.2312/zipe.1986.087



96 

Für den Sehelfbereich wird teilweise von einem Migrieren der Sedimenta�on in Rich
tung Ozeaninneres gesprochen, 'das aber nicht deutlich belegt ist. Somit kann es nicht 
im Sinne der "Polarität" AUBOUINs (1965) angesehen werden, sondern ist nur als subse
quente Ausfüllung vorhandener Ozeanbereiche zu werten.(DINGLE, SIESSER, NEWTON, 1983}.

Das Pendeln der Küstenlinie ist Ausdruck von Vertikalbewegungen, die im Mo9ambika
nischen Becken weitgehend kompensiert werden, so daß bei flachem Relief schwache Ver
tikalbewegungen erhebliche.Ingressionen und Regressionen hervorrufen können. Im Süden 
und Westen des südlichen Afrikas ist das Relief ausgeprägter, woraus sich die relative 
Konstanz der Küstenlinie erklärt. Im Mo9ambikanischen Becken ist die Tendenz der Verti
kalbewegungen nicht einheitlich. In zentralen und nördlichen Bereichen überwiegen Ab
senkungen„ BEIERSDORF, KUDRASS, STACKELBERG (1980) berichten von kontinentalem Pleisto
zän (Dünen und Decksande), das jetzt in etwa 50 m Wassertiefe auf dem Schelf vor der 
Sambesimündung liegt. Der Sambesi selbst beweist diese Absenkungstendenz durch ausge-

füllte Talvertiefungen, die auf die letzte Regression zu beziehen sind. 

Im südlichen Mo9ambikanischen Becken und an der übrigen Küste des südlichen Afrika 
dominieren Hebungen. Vor Maputo auf der Ilha de :Inhaca sind quartäre Hebungen von 
ca. 20 m wahrscheinlich (PAECH, NESTLER, SCHMIDT 1982), wie sich aus der Lage von ma
rinen Kalken wahrscheinlich neogenen Alters ergibt. An "der SE Küste Afrikas betragen 
diese Hebungen sogar 300 m (SIESSER, MILES 1979 u.a.) und an der Westküste sind fast 
100 m durch 'I'errassen erkannt worden. 

Insgesamt lassen sich mehrere Transgressions- und Regressionsphasen ausscheider 
(SIESSER, /DINGLE 1981):

Haupttransgression Miozän, 
Oligozän, _Hauptregression 

Transgression 
Regression 

Eozän, 
Unteres Paläozän. 

Die Postkarroo-Periode ist durch speziellen alkalischen Magmatismus gekennzeichnet, 
der durch Kimberlite, Karbonatite, alkalische Intrusionen 

und alkalische Extrusionen 

dokumentiert ist. Altersmäßig geht der alkalische Magmatismus aus dem Karroo-Magmatis
mus hervor (ERIKSSON, S.C. 1982), wobei für die Kimberlite und Karbonatite Kreidealter 
überwiegt (90 Mill.J. nach AL�SOPP, BARRETT 1975). Im Tertiär sind nur noch wenige mag
matische Nachläufer zu erkennen. 

Die bedeutendste Gruppe in ökonomischer Hinsicht sind die Kimberlite und Karbonatite, 
die besonders konzentriert im südlichen Afrika auftreten. Kimberlite lassen sich auf

1 
Spalifenvulkanismus zurückführen. So zeigt die Explosionsröhre von Kimberre�zur Tiefe 
hin einen kontin�ierlichen Übergang in einen Gang (DAWSON 1970). Im südlichen Afrika 
is1 eine Reihe von Kimberlitgängen gefunden worden (Abb. 28), die offensichtlich ähn
liche Gangrichtungen wie die Karroo-Gangschwärme (Abb. 25) als vorgezeichnete Rupturen 
benutzen. Es überwiegt E--W- bis NW--SE- und untergeordnet als Querelement NE--SW-Strei
chen. Im Ostafrikanischen Riftsystem und seinen südlichen Ausläufern in der VR Mo9am
bique konzentriert sich der Magmatismus auf die dazugehörigen Störungen. Dokumentiert 
durch Epizentren scheint das tektonische Regime, wenn auch in abgeschwächter Form, bis 
in die Jetztzeit anzudauern (Abb. �8). 
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2. Antarktika

Deutungen zur paläotektonischen Entwicklung Antarktikas beruhen im wesentlichen auf 
geologischen.Feldaufnabmen von Geländeaufschlüssen, die bezogen auf die Gesamtfläche 
des Kontinentes nur einen geringen Flächenanteil �er antarktischen Erdkruste freigeben. 
illementsprechend sind Interpretationsversuchen natürliche Grenzen gesetzt. Für den re
gional-geologischen Vergleich mit dem südlichen Afrika ist die Geologie folgender geo
graphischer Einheiten Antarktikas im Sektor zwischen den Meridianen6o0 � bis 90° w von 
besonderem Interesse (Abb. 44): 

Dronning Maud Land 
Spr-Rondane Mts., 
Zentrales Dronning Maud Land (zwischen 17 ° E und 2° W), 
Westliches Dronning Maud Land; 

Umrandung des Filchner-Eisschelfs 
Li ttlewood Nunatakker ( � Touchdown H ti.lls), 
Tberon Mts., 
Shackleton Range; 

Pensacola Mts. und weitere Ausläufer des Trans.antarktischen Gebirges; 
Westantarktika 

Antarktische Halbinsel, 
Ellsworth Mts. 

In geologischer Hinsicht lassen s:i.ch in der Antarktis ausscheiden (RAVICH, GRIKUROV 
1976 u.a.): 

2.1. 

-- Ostantarktischer Kraton, präriphäisch konsolidiert (Abb. 35), 
teilweise mit proterozoischem Deckgebirge 
(Westliches Dronning Maud Land); 

-- Riphäisch-altpaläozoischer Mobilgürtel des Transantarktischen 
Gebirges; 
Mesozoisch-känozoischer Mobilgürtel Westantarktikas als 
andiner Fortbau; 
Tafelformationen der Beacon-Supergruppe (Devon-Jura); 

--��esozoisch-känozoische Becken im Randbereich der Antarktis. 

Ostantarktiscber Kraton 

2.1.1. Kristallines Fundament 

Das kristal,line Fundament des Ostantarktischen Kratons tritt. im interessierenden 
Raum in fo�genden Gebieten auf: 

2.1 .1_ .1. Enderby Land 

Enderb;y Land, 
Dronning Maud Land östlich 2° W, 
Shackleton Range, 
Transantarktisches Gebirge nahe Südpol. 

Im Enderb;y Land treten granulitfazielle Metamorphite (Enderbit, Charnockit, Zwei
p;rroxenschiefer, P;yroxen-Plagioklas-Gneise) und.saure Intrusion auf, die folgendermaßen 
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untergliedert werden: 
Rayner-Komplex 

Napier-Komplex 

Nye-Gruppe 
Condon-Grunpe 

Tula-Gruppe 
Raggat-Gruppe 

Akkumulation und Metamorphose der Gesteine· des Napier-Komplexes werden ins Untere 
Archaikum gestell"t (RAVICB 1982; BLACK, JAMES '198�), die auch oehr hohe Alterswerte 
bei absoluten Altersbestimmungen liefern. In sowjeti.schen Laboratorien wurden Werte 
von 4.000 Mill.J. bestimmt (SOBOTOVIC u.a. 1974; RAVIC u.a. 1974), die aber auch als 
zu hoch angesehen werden (z.B. 2.400 - 3.100 Mill.J., mitgeteilt in Bur.Min.Res.Geol. 
Geophys., Yearbook, C�berra .z2 1980, s. 32-36, unterschrieben mit R.J.T.). 
DePAOLO u.a. (1+82) erhielten an selben Proben des Napier-Komplexes Maximalwerte von 
3.500 Mill.J.

1
BARLEY (1983) 'on }.100 Mill.J. Auch das von GREW, MANTON (1979) mitge

teilte Pegmatitalter von 2.500 Mill.J. beweist die arehaische Genese. 

Offensichtlich ist das Gebiet des Enderby Land mit dieser archaischen Deformation
noch nicht endgültig kratonisiert. Es liegen hinreichend jüngere Alterswerte vor, die 
wahrscheinlich auf thermotektonische Aktivierungen in Verbindung mit retrograden meta
morphen Umwandlungen zurückzuführen sind. RAVIC:H (1982) gibt 2.400 - 2.100 sowie 
620 - 460 Mill.J. als Aktivierungsepisoden an (vgl. RAi/ICH, KRYLOV 196t�). GREW, MANTON 
(1981) halten den Wert von 96 Mill.J., welchen Zirkone aus Charnockiten. ieferten, 
für das Kristallisationsalter. 

Das Enderby Land kann also als ältester Krustenabschnitt des Ostantarktisohen Kratons 
gelten. Es erfährt aber anschließend mehrfach thermotektonische Oberprägungen. 

2.1.1.2. Dronning Maud Land 

Struktur und Zusammensetzung des kristallinen Fundamentes des Dronning Maud Land sind 
durch polymetamorphe Umwandlungen (progressiv und etrograd), Mehrfachdeformation und 
wiederholte magmattsche Prozesse sehr komplex. 'l'r tz lntensiver Studien vor allem sowje
tischer Geologen (ATRASENOK u.a. 1967; AUTENBOER, W.Y 1972; AUTENBOER 1964; DOJTS u.a. 
1964; GRIKUROV, KAMENEV, KAMENEVA 1979; KLIMO , RAVICH, SOLOVIEV 1964 a, b; KRYLOV, 
RAVIC 1964; RAVIC '1968, RAVIC 1972, 1982; GRIKUROV u.a. 1976; RAVIC, KAMENEV 1972 a, b; 
RAVIC, KLIMOV, SOLOV'EV 1965; RAVIC, KRYLOV 1964; RAVIC u.a. 1974; RAVIC, SOLOV'EV 
1966; ROOTS '1953; SOBO'rOVIC 1976) bleiben noch viele Fragen über den zeitlichen Ablauf 
der geologischen Prozesse ungeklärt. Der Hauptgrund hierfür ist die beträchtliche ther
motektonische Oberprägung an der Grenze Präkambrium/Phanerozoikum, die regenerativen 
Charakter trägt. So ergeben vielfach die absoluten Altersbestimmu?gen Werte zwischen 
600 und 450 Mill.J. (RAVICH, KRYLOV 1964). 

Nach H.AVIC, KAMENEV ( '1972 b) 9 RAVIOH ( 1982) läßt sich im Humboldt-Gebirge und in 
den Petermann-Ketten südlich der Schirmacher-Oase im Archaikum eine altersmäßige Ab
folge aufstellen (Tab. 10). Es hllndelt sich um polymetamorph überprägtes kristall:i.nes 

(' 
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Fundament, das großenteils aus granulitfaziellen Metamorphiten hervorgegangen ist. 
Sowohl Charnockit- als auch Enderbitbildung sind an diesen höchsten Metamorphoserad
gebunden. Daneben treten nordöstlich der Petermonn-Ketten in einem fast 1.000 km 
großen Massiv kumulatartigeAnorthosite auf (RAVIC, KAMENEV 1972). 

j6oO - 450I �thermotektonische Überprägung mit Granitoidintrusionen, 
an Aufschiebungen, 
retrograde Umwandlung bis schwache Metamorphose 

? 12.5001 www Metamorphose (Amphibolitfazies), Ultrametamorphose, 
und Granitbildung 

Insel-Komplex, 6 - 7km mächtig, 
Migmatit, Nebulit nach Amphibol-Granat-Biotit-Metamorphiten 
mit karbonatischen, quarzitischen und amphibolitischen Ein
lagerungen 

? 13.000 DI � Metamorphose (Granulitfazies) mit Bildung von Charnockit, 
Enderbit und Anorthosit 

Tabelle !!}t 

Luxemburg-Gruppe, über 2.800 m mächtig, dickplattige 
Gneise (basische Metamorphite und Migmatite), im 
oberen Teil amphibolitfaziell (retrograd), unten 
granulitfaziell überprägt; mit Karbonat- und 
Quarziteinlagerungen, Nebulite fehlen; 

Schüsaol-Gruppe, ca. 4.000 m mächtig, 
bunte granulit.fazielle Metamorphite, Migmatite, 
Nebulite, mit Charnockit, Enderbit und Karbonat
sowie Amphiboliteinlagerungen; 

Gorki-Gruppe, über 2.200 m mächtig, 
Granat-Biotit-Migmatite mit Sillimanit-Cordierit
und Diopsid-Gesteinen 

Idealisierte Abfolge geologischer Ereignisse im kristallinen Fundament des Zentralen 
Dronning Maud Land, vorwiegend nach RAVIC, KAMENEV (1972); RAVICH (1982); GRIKUR0V 
u. a. 19'76 1 KÄMPF, STACKEBRANDT (1985)

Durch das Vorkommen von metamorphen Anorthosit-Xenolithen in Charnockiten dürften 
die Anorthosi te aJ.tersmäßig zum Humboldt-Komplex zu stellen sein. 

Westlich des Humboldt-Gebirges (ca. 11° E) bestimmt das ausgedehnte Lo�ou110ikov
Charnockit-Massiv den geologischen Aufbau des kristallinen Fundamentes, das weiter 
im Westen durch einen geringeren Metamorphosegrad (Amphibolitfazies) gekennzeichnet 
ist. Nahe der Aufschiebung auf die Epikratonbildungen des westlichen Dronnin� Maud· 
Land treten sogarDiaphthoriteauf (515 - 590 Mill.J.), die nur schwachmetamorphe Ge
steine als Retrogradbildung darstellen (RAVIC, S0LOV'EV 1966; AUTENBOER, L0Y 1972). 
Genetisch gebunden sind hieran progressive schwachmetamorphe Umwand�ungen der epi
kratonen Ahlmannryggen-Gruppe mit absoluten Alterszahlen (515 bzw. 860 Mill.J. nach 
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RAVICH, KRYLOV 1964), die auf eine Zugehörigkeit zur thermotektonischen Uberprä-
gung des Ostantarktischen Kratons hinw�isen. 

Für die S,or-Rondane Mts. läßt sich aufgrund der Angaben von AUTENBOER, MICHOT, PIC
-: 

CIOTO (1964), AUTENBOER,-LOY (1972) und den absoluten Altersbestimmungen von PICCIO�TO, 
DEUTSCH, PASTEELS (1964) folgende Ereignisfolge zur Diskussion stellen: 

!600 - 500+Dl

1600 - 9501 

luber 950DI 

Regionalmetamorphose, thermotektonische Überprägung und 
Granitoidintrusionen 

Nils-Larsenfjellet-Gruppe jetzt als Gneise, Agmatite, 
Basite vorliegend 

Deformation 
Teltet-Vengen-Gruppe, jetzt Gneise mit Karbonaten, 
Granatschiefer, Quarziten, Pyroxeniten, insgesamt 
migmatisiert, enthält detritische Zirkone mit Altern 
zwischen 950 bis 2.700 Mill.J. 

Nach RAVIC, KAMENEV (1972) baut sich das kristalline Fundament der S.or-Rondane Mts. 
aus Biotit-Amphibol-Plagiogneisen und entsprechenden Migmatiten, Amphiboliten und Kar
bonaten sowie Granitoidintrusiva auf. 

2.1.1.3. Shackleton Range 

Der geologische Aufbau der Shackleton Range ist durch eine Zweiteilung des Präkam
briums gekennzeichnet: 

Turnpike-Gruppe (Oberes Riphäikum) 

Shackleton-Range-Kristallinkomplex (Archaikum - Mittl. 
Proterozoikum) 

Skidmore-Gruppe 
Read-Gruppe/Provender-Gruppe 

Der dem Ostantarktischen Kraton zuzuordnende Shackleton-Range-Kristallinkomplex besteht 
aus einer hoch- bis mittelgradigen Metamorphitfolge, die teilweise stark migmatisiert 
ist und in die saure Magmatite und selten basische Gänge intrudiert sind. Die geologi
sche Natur ist durch Untersuchungen von STEPHENSON .(1966), CLARKSON (1972, 1982 a), 
HOFMANN (1982 b), HOFMANN, PAECH (1980, 1983), MARSH (1983) und PAECH ( 1985) be
kannt. Seine Gliederung basiert auf absoluten Altersbestimmungen, die von GREW, 
HALPERN (1979), HOFMANN u.a. (1980), HOFMANN, PILOT, SCHLICHTING (1981), MARSH (1983), 
PANKHURST, MARSH, CLARKSON (1983) und REX (1972) veröffentlicht wurden. Ein ehemals 
granulitfaziell metamorphisiertes archaisch bis altproterozoisches Strukturstockwerk 
(Raad-Gruppe und Provender-Gruppe, s. GRIKUROV 1980, HOFMANN 1982 b) bildet die Basis 
innerhalb des kristallinen Fundamentes, das aber nachträglich noch beträchtliche Uber
prägungen erfährt. In den Read Mountains sind in den Zeitraum vor ca. 1.500 Mill.J. 
retrograde amphibolitfazielle Umwandlungen und Granitintrusionen (HOFMANN u.a. 1980, 
REX 1972) und an die Wende Prakambrium/Phanerozoikum von Störungen ausgehende Chloriti
sierung als Ausdruck diaphthoritischer Veränderungen zu stellen. In der archaischen 
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Mill.J. 

1177 - 460! Dolerit 

H500_55on1_B_e a r d m  o r e - Te k t  
thermotektonische Aktivierung 
mit regressiver schwacher 
Metamorphose und Granitoiden? 
Aufschiebungsbewegungen 
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o g e n e s e  _
_ 

progressive schwache
Metamorphose nahe 
Aufschiebung, nach 
Süden undeformiert 
Akkumulation !800:I 
Turnpike-Gruppe 

j 1.401� N i m r o d Te k t o g e n e s e 

-.j 1 , 446� Granit oide ��-""'"""'1 1 • 414D 1i.--""'"'-"""�"'"------�.r-..,,-,.,_--.-..-. -,....,,. --""'-,-..,.-0·"-,... --- -,,,.----1 

, 

Dolerite progressive 
retrograde Amphibolitfazies 

11,765+1 

Amphibolitfazies Granitoide? 
Granitisierung

Akkumulation 

Sh a c k l e t o n T e k t o g e n e s e 

GneiS-der -
Granulitfazies

Akkumulation 

� j2.700+! Pegmatit 

Gebiet 
Provenderl 
Re ad-Gruppe 

Gebiet 
Skidmore-Gruppe 

Gebiet 
Turnpike
Gruppe 

Tabelle 101 Lithostratigraphische Gliederung der Shackleton Range 
(vorwiegend Präkambrium) 

1 
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Brovender-Gruppe, deren progressive primäre Metamorphose möglicherweise nur bis zur 
Auiphibolitfazies reicht (HOFMANN 1982 b), erfolgen im Zeitraum vor etwa 500 Mill.J. 
retrograde Aktivierungen (GREW, HALPERN 1979). 

Der primäre Kontakt zur hangenden Skidmore-Gruppe ist nicht aufgeschlossen, mögli
cherweise auch durch tektonische Deckenbildungen nachträglich überprägt (MARSH 1983). 

Im oberen Teil der Skidmore-Gruppe uöerwiegen kristalline Schiefer (Granat-Biotit
Schiefer, Amphibolite, Marmore und Karbonatschiefer, Quarzite) der Amphibolitfazies 
mittlerer Temperaturen (Herbert-Formation nach HOFMANN 1982 b), während im unteren 
Teil des Profils (Charpentier-Formation) nach einer älteren ampbibolitfaziellen Anlage 

_ eine jüngere blastomylonitische Überprägung folgt (HOFMANN 1982 b). 

Nach Untersuchungen des Autors lassen sich im westlich gelegenen Skidmore-Gebiet· 
die amphibolit-faziellen Metamorphite weiterverfolgen, die teilweise durch Graniti
sierungen und durch beginnende Granitoidintrusionen gekennzeichnet sind. Deckenbildun
gen, zumindest Schuppenbau, komplizieren die tektonische Struktur. 

Die Hauptprägung des Shackleton-Range-Kristallinkomplexes erfolgt vor ca. 1.500 

Mill.J. während einer Tektogenese, die mit der Nimrod-Tektogenese des Transantarkti
schen Gebirges verglichen werden kann. Mit der Deformat�on-sind Granitoidintrusionen, 
Überprägung des archaischen Strukturstockwerkes und Bildung einer Antiform (PAECH 1977, 
1985) verbunden. Das Faltenstreichen der Nimrod-Tektogenese ist meist E-W gerichtet. 
Im Westteil der Shackleton Range biegt dieser strukturelle Trend in die N--S-Richtung 
und weiter nördlich sigmoidal wieder in die E--W-Richtung um. Die sigmoidale Faltenan
ordnung ist nicht auf Auswirkungen der altpaläozoischen Ross-Tektogenese zurückzufüh
ren, wie CLARKSON (1983 a) und MARSH (1983) annehmen, sondern eher al1:i protero7,oische 
E-W-Deformation von archaischen :!:N-S-Strukturen zu interpretieren. 

Mit Abschluß der Nimrod-Tektogenese ist das Areal der heutigen Shackleton Range kra
tonisiert, wie sich auch aus dem Auftreten der hangenden, teilweise ungefalteten Turn
pike-Gruppe ergibt. Die lokal auftretende Faltung innerhalb dieser Gruppe hängt mit 
Aufschiebungsbewegungen eines Kristallinblockes nach S zusammen. Thermotektonische 
Aktivierungen beschränken sich auf tiefere Krustenbereiche des Shackleton-Range-Kri
stallinkomplexes (GREW, HALPERN 1979). 

2.1.1.4. Transantarktisches Gebirge 

Für den bei de�_bestehenden Aufgabenstellung interessierenuen polnahen Abschnitt 
des Transantarktischen Gebirges liegt durch die Arbeiten von ADAMS, GABITES, GRINDLEY 
(1982); GRINDLEY (1963, 1972); GRINDLEY, LAIRD (1969); GRINDLEY, McDOUGALL (1965, 1969); 

GRINDLEY, McGREGOR, WALCOTT (1964); GUNNER, FAURE (1972); GUNNER, MATTINSON (1975); 

LAIRD (1963) und STUMP (1977) im Bereich der Miller und Geologists Range folgende li
thostratigraphische Grobgliederung vor: 
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Devon-Jura Beacon-Supergruppe 

- - - Ross-Tektogenese 

Kambrium-Ordovizium Ross-Supergruppe 
Beardmore-Tektogenese 

- --

Riphäikum Beardmore-Gruppe 
Nimrod-Tektogenese 

-- --- - - � 

Präriphäikum Nimrod-Gruppe 

Die Nimrod-Gruppe besteht aus einer Wechsellagerung von Granat-Biotit-Plagioklas
Schiefern und Gneisen, nebst Migmatiten und Einlagerungen von Metakarbonaten, Meta
quarziten und Amphiboliten, die aus in Flachwasser abgelagerten Quarzsandsteinen, Silt
steinen, Kalksteine� Dolomiten und mafischen Vulkaniten hervorgegangen sind (ADAMS, 
GABITES, GRINDLEY 1982). Sie sind amphibolitfaziell (ineist Staurolith-Almandin-Sub
fazies) umgewandelt, wobei nahe einer bedeutenden Überschiebung (Endurance-tlberschie
bung) durch das Auftreten von Disthen etwas erhöhter gerichteter Druck angezeigt wird. 
Lithologische, mineralfazielle und auch tektonische Ähnlichkeiten mit der Skidmore
Gruppe sind offensichtlich. 

Nicht endgültig geklärt ist das Deformationsalter der Nimrod-Gruppe, das nach GUNNER, 
FAURE (1972) und GRINDLEY (1972) aufgrund von absoluten Altersbestimmungen entweder mit 
1.000 oder 1.980 Mill.J. angenommen werden kann. Trotz des nicht eindeutig belegten 
Alters wird der Begriff der Nimrod-Tektogenese verwendet (z.B. ELLIOTT 1975 a; HOFMANN, 
PAECH 1980; PAECH 1985). 
Im Gebiet der Miller und Geologists Range ist der 1{ontakt zwischen Nimrod- und Beard
more-Gruppe nicht aufgeschlossen. In neuerer Zeit wird die Existenz der Nimrod-Tekto
genese angezweifelt (ADAMS, GABITES, GRINDLEY 1982), wenn auch erklärtermaßen nicht 
widerlegt. Die an Amphibolen bestimmten Alterswerte (ca. 1.000 Mill.J.) wer-
den auf Zuführung übersc.hüssigen Argons entlang der Endurance-tlberschiebung zurückge
führt. Eine 1.980 Mill.J. Isochrone wird auf Sedimentation, Diagenese bzw. schwache 
Versenkungsmetamorphose bezogen, während das Alter von 2.800 Mill.J. alten Zirkonen 
dem Abtragungsschutt eines archaischen Kratons zugeschrieben wird. Gestützt werden die 
Zweifel an der Nimrod-Tektogenese durch die Erkenntnisse von TESSENSOHN u.a. (1981), 
daß die Wilson-Gruppe des North Victoria Land, ehemals als Äquvalent der Nimrod-Gruppe 
angesehen, als fazielle Vertretung der später stärker metamorphisierten Robertson Bay
Gruppe (= Beardmore-Gruppe) aufzufassen ist. 

Nicht zuletzt wegen der starken lithologischen Ähnlichkeit mit der Skidmore-Gruppe 
der Shackleton Range hält es Verf. für wahrscheinlicher, daß die Nimrod-Tektogenese 
existent und in den Zeitraum zwischen 1.000 bis 1.500 Mill.J. anzusiedeln ist. Jüngere 
Alterszahlen der Gesteine der Nimrod-Gruppe, die sich besonders zwischen 500 und 600 
Mill.J. lwnzentrieren, müßten bei einer derartigen Interpretation wie auch in anderen 
Anschnitten des Ostantarktischen Kratons auf nachträgliche thermotektonische Aktivie
rungen bezogen werden. 

Die einstmalige Ausdehnung des Ostantarktischen Kratons ins Transantarktische Gebirge 
und darüber hinaus nach Westantarktika ist sehr wahrscheinlich. Dafür sprechen die. in 
den Tbiel Mts. nach FORD (1964) und FORD, HIM!1ELBERG (1976) anatektisch aus granulit
faziellen Gesteinen hervorgegangenen jüngstpräkambrischen Pyroklastite und in den Pen
sacola Mts. auftretende Xenolithe in Ignimbriten (FRISCHBUTTER 1981). Zum anderen geben 
die in den Haag-Nunataks gefundertn.Granodiorit-Gneise mit Alterszahlen zwischen 627 und 
1.018 Mill.J. (CLARKSON, BROOK 1977) einen Hinweis auf präkambrisches Kristallin im Ge
biet der "Wurzel" der Antarktischen Halbinsel. 

------------~ .... ~ 
...,,.,__ 

~ -

~ ~ ~ ~ 
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2.1.2. Präriphäische Epikratonentwicklung 

Im westlichen Dronning Maud Land sind meist flachliegende klastische Sedimente auf
geschlossen, die im oberen Teil Vulkanite und auch zahlreiche subvulkanische Intrusio
nen enthalten (Ritscher-Supergruppe, Tab. 11). Ihr präkambrisches Alter wurde trotz 
lithologischer Ähnlichkeit mit der Beacon-Supergruppe bald erkannt (ROOTS 1953, 1969; 
RAVICH, KRYLOV 1964; RAVIC, SOLOV'EV 1966; KLIMOV, RAVICH, SOLOVIEV 1964; EASTIN 1970; 
JUCICES 1968; McDOUGALL 1969; NEETHLING 1969; SOLOV'EV 1966). 

Die s e d i m  e n t ä r e E n t w i c k 1 u n g (Ablmannryggen-Gruppe) ist 
durch etwa 2 lan mächtige Klastite (vorwiegend Psammit und Pelit, mit Schlickgeröllkon
glomeraten als Einlagerungen)vertreten. Ein Charakteristikum sind Jaspilitkonglomerate. 
An organischen Resten sind nur Kalkalgen (Rifenites) bekannt geworden (SOLOV'EV 1966). 
Über das Ablagerungsmilieu gibt es in der Literatur nur spärliche Angaben. Subaquati
sche Entstehung mit teilweiser Trockenlegung ist aber sicher (BREDELL 1982). Außerdem 
bezeugt die nach oben zunehmende Rotfärbung oxidierende Bildungsbedingungen. Ober die 
Lage des Liefergebietes bestehen keine einheitlichen Auffassungen. Durch die Armut an 
Kristallingeröllen wird ein westlich gelegenes Liefergebiet angenommen. BREDELL (1982) 
vermutet ein granitisches Abtragungsareal, dessen Detritus durch stark variierende 
Strömungsrichtungen (zwischen 152 und 322°) ins Akkumulationsgebiet gelangt. 

Wegen der meist nur isoliert vorkommenden Aufschlüsse in Nunatakkern, aber auch 
wegen des Fehlens von typischen Leithorizonten, offensichtlich auch durch die Benen
nungsfreudigkeit der Autoren ist ein Vergleich der einzelnen Arbeitsergebnisse er
schwert. Hier wird im wesentlichen der Vorstellung von BREDELL (1982) gefolgt, deren 
Vorteil gegenüber älteren Angaben (NEETHLING 1964, 1969 a, b, 1972; ROOTS 1969; SOLOVIi� 
1972; ZYL 1974) darin besteht, daß eine Parallelisierung mit den vullcanogenen, teilwei
se auch intrusiven Magmatiten gelungen scheint. 

Die Bedeutung magmatischer Gesteine in der Ritscher-Supergruppe ist hoch. Sie kom
men als postsedimentäre Intrusionen (ORLENKO 1977), aber auch als synsedimentäre Äqu
valente der Ahlmannryggen-Gruppe vor. KRYNAUW (1982) bestimmt den Anteil an magmatit
führenden Aufschlüssen auf 75 %. Deutlich ist eine Zunahme des Einflusses magmatischer 
Tätigkeit nach NE zu erkennen. Als Aufstiegsbahn wird eine Spalte etwa parallel zum 
Jutulstraumen Glacier vermutet. BREDELLs (1982) Verdienst besteht darin, den Übergang 
von intrusiven zu effusiven Bildungen erkannt zu haben, die in einer Zeit intensiver 
magmatischer Tätigkeit vor 1.700 Mi�l.J. gefördert werden. 

Für die A 1 t e r  s e i n  s t u f  u n g der magmatischen und sedimentären Bil
dungen sind absolute Altersbestimmungen von ausschlaggebender Bedeutung, die schon in 
beträchtlicher Anzahl vorliegen (ALLSOPP, NEETHLING 1970; EASTIN, FAURE, NEETHLING 

E 

1970; McDOUGALL 1969; NETHLING 1967, 1969 a, b, 1972 a; RAVICH, KRYLOV 1964; SOLOVIEV 
1972; BARTON, COPPERTHWAITE 1982). 

Es lassen sich mehrere Eruptionsperioden ausscheiden: 

ca. Alter 
Mill.J. 

860 
1.000+ 
1.700+ 

BREDELL (1982) 

Straum�nutane voloanics 
Ytstenut intrusion 
Krylen intrusion 

NEETHLING(1972 a) 

Boreas episode 
Littlewood episode 
Ritscher episode 
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Q. 
Q. 
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1 1., 
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0 1., 
(,) Cl) 
CO Q. 
Cl) :, 
ro Cl) 

Kirwan Volcanics, 
über 360 m, 

!172:!

Amelang Formation, 
120 m A renit und 
Pelit 

U rf j ell-G ruppe 
über 1650 m 
Quarzit, Konglo-

Mill.;J. merat, z.T. kar
bonatisch 

858: Straumsnutante Formation 
860 m basische bis 
intermediäre Vulkanite 
mit Pillows, teilweise 
Tuff; Spalteneruption 

1.000+ Magmatismus von Dolerit 

1.700+ 

(D 
Q. 
Q. 
:, 
1., 
Ol 
1., 
Cl) 
Q. 
:, 

'1 
1., 
(D 
.c 
(,) 
(/) 
'-' 

.... 

II:: 

und Syenodiorit 
Magmatismus, Übergang von 

sauren und intermediären 
Intrusiva über hypabys
sische Intrusionen 'in 
Vulkanite 

Viddalen Formatiob 
800 m Agglomerat, 
Tuff, Lava, im 
oberen Teil mit 
nichtvulkano
genen Rotsedi
menten 

Raudberget Form. 
500 m Rotsedimente 
von Arenit und Pelit, 
an Basis mit Konglo
merat 

[ Högfonna Formation 
� 650 m Arenit, kar-
1.. bonatischer Schiefer 
� ober mit Rotsedi-,c: menten und beginnen-
l� der Vulkanismus, 

l
t enthält ;Jaspilit-

. c: gerölle 
. C: 

1 CO ,e 

12 
<{ 

Grunahogna Formation 
über 450 m Wechsel 
heller Arenite und 
dunkler Pelite', 
Schlickgeröllagen 

Pyramiden Formation 
über 390 m Arenit, 
Pelit, Schlick-
g eröllag en und 
Konglomerat 

� r i e t a l l i n d e s 0 s t a n t a r k t i s c h e n K r a t o n e
mit Granit vor:i !3.000+!Mill.;J.

Tab. 11 Stratigraphische übersieht des Profile prätiphäischer Epikraton
serien im westlichen Dronning_Maud Land 
zusammengestellt nach Ergebnissen von BREDELL (1982), NEETHLING (1972 a), 
AUCAMP, W0LMARANS, NEETHLING (1972) 
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Die Krylen-Intrusion wird durch mafisohe Intrusiva in schichtparallelen Lagergängen 
(bis 300 m mächtig) und durch daraus hervorgehende subaerische Vulkanite andesitischer 
Zusammensetzung vertreten. 

Die seit McDOUGALL (1969) mehrmals bestätigten Altersbestimmungen von 1.600 und 
1.700 Mill.J. (ALLSOPP, NEETHLING 1970; BARTON, COPPERTHWAITE 1983) sind allerdings 
noch nicht vollkommen gesichert, wie sich durch die Altersangaben von 1.190 - 1.280· 
Mill.J. ,bei BOWMAN (1971) andeutet. In dem Viddalen-Agglomerat bestehen die vollkommen 
unsortierten, ungeregelten Gesteinsbruchstücke (mm bis fast 1 m) zu 90 % aus Sedimenten 
der Ahlmannryggen-Gruppe. Eingelagerte Lavaergüsse werden der Krylen-Intrusion alters
mäßig gleichgestellt (BREDELL 1982). 

Die jüngeren Magmatite werden zwar zwei Eruptionsperioden zugeordnet, sollen hier 
aber zusammen betrachtet werden. Die älteren Intrusionen (ca. 1000 Mill.J.) bauen sich 
hauptsächlich aus mafischen Gesteinstypen (Dolerite) auf, aus denen syeno-dioritische 
Varietäten hervorgegangen sind. Den Abschluß des präkambrischen Magmatismus dokumentie
ren die Vulkanite derStraumsnutaneFormation mit basischen bis intermediären Vulkaniten 
(darunter Pillowlaven), die auf eine parallel zum Jutulstraumen gelegenen Eruptions
spalte zu beziehen sind. 

Der t e k t  o n i s c h e B a· u s t i 1 der epikratonen Gesteine ist durch 
germanotype Tektonik gekennzeichnet. Das Schichteinfallen ist flach (unter 20°, nach 
Osten bis 30° ansteigend, s. lCTiIMOV, RAVICH, SOLOVIEV 1964 a). Nachträgliche Intru
sionen bewirken keine meßbare Verstellung der Schichten. Die Magmatite bahnen sich 
meist parallel zu Schichtfugen ihren Weg und durchschlagen nur selten die Schicht
folgen. Trotz der flachen Lagerung und fehlender Faltung zeigen die Sedimente und Mag
matite Anzeichen einer sehr schwachen Regionalmetamorphose, die sich nach Osten stei
gert (KLIMOV, RAVICH, SOLOVIEV 1964 a), wo Chlorit, Epidot, Albit und Aktinolith als 
Neusprossungen auftreten. Die Phyllite der PenckSokk Formation spiegeln eine Steigerung 
der metamorphen Umwandlungen wider. Sie sind als metamorphe Äquvalente der Ahlmannryggen
Gruppe anzusehen. Ihre spezifische metamorphe und tektonische Ausgest�ltung ist Ausdruck 
störungsgebundener Tektonik durch Aufschiebung eines Blockes des Ostantarktischen Kratons 
auf die epikratonen Gesteinsfolgen vor ca. 860 Mill.J.·oder Ergebnis von thermotektoni
schen Aktivierungen vor 550 Mill.J. 

Ad Abb�ldung 24- "Geologische Karte des Nuanetsi-Magmatitkomplexes" 
abgebildet aufs. 84-
Legende: 1 - sedimentäres Karroo; 2 - Rhyolith; 3 - Granophyr; 4- - Basalt; 

5 - Olivinbasalt; 6 - Umkondo-/ Waterberg-Gruppe 7 - Metamorphit; 
8 - Ringstruktur; 9 - Ausbiß Kreide des Mo9ambikanischen Beckens; 
10 - Störung; 
S-5 - Sabi-Synklinale; T-S - Tuli-Synklinale; N-S - Nuanetsi
Synklinale; M-S-M - Mateke-Sabi-Monoklinale; L-M - Libombos
Monoklinale
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2.1.3. Riphäische Epikratonentwicklung 

Nachgewiesenes Riphäikum tritt im Untersuchungsgebiet nur mit der Turnpike-Gruppe 
in der Shackleton Range auf (STEPHENSON 1966; CLARKSON 1972, 1982; PAECH 1977; PAECH 
in Vorbereitung), die aus einer bis über 2 km mächtigen klastischen Folge hauptsäch
lich von Grauwacken, Quarziten und Siltsteinen (teilweise rotgefärbt) mit gelegentli
chen feinkonglomeratischen, untergeordnet grobkonglomeratischen und karbonatischeri 
Einlagerungen besteht. Ihr Alter läßt sich durch während der 22. SAE gefundenen Stro
matolithen als Jungproterozoikum bestimmen (GOLOVANOV u.a. 1979; GOLOVANOV, MICHAJLOV, 
SULJATIN 1980). Das wird durch Angaben des Sedimentationsalters von 800 Mill.J. be
stätigt (PANKHURST, MARSH, CLARKSON 1983). 

Angaben über richtungsanzeigende Sedimentstrukturen (Abb. 29) beziehen sich auf 
Schrägschichtungsmessungen in Quarziten der Read Mountains, die auf Transportrichtun
gen nach N hinweisen (PAECH in Vorbereitung). Das Liefergebiet hat nach STEPHENSON 
(1966) granitische Zusammensetzung. Da der Geröllbestand auch durch Karbonate bestimmt 
sein kann, ist eine Aufarbeitung älterer Turnpike-Horizonte mit Karbonatvormacht wahr
scheinlich. Die großen Gerölldurchmesser am Ostende der Shackleton Range (bis 10cm) 
sprechen für Nähe eines Liefergebietes. In den übrigen Gebieten übersteigen die Ge
rölldurchmesser nicht 1 cm. 

Von möglichen äolischen Ablagerungen an der Basis abgesehen(< 12 m )  dürfte der 
überwiegende Teil der Turnpike-Gruppe unter flachmarinen Bedingungen abgelagert sein. 
Trotz des Vorkommens von Wechsellagerungen Psammit/Pelit fehlen Anzeichen turbiditi
scher Entstehung. Das Auftreten graßmaßstäblicher Schrägschichtung schließt eine der
artige Genese sogar aus. Damit bestehen deutliche Unterschiede zur gleichalten Patuxent
Gruppe des Transantarktischen Gebirges (vgl. 2.2 •. 1.1.). 

Im Gegensatz zur Auffassung anderer Autoren (AUCAMP, WOLMARANS,NEETHLING1972) spre
chen Lithologie und Art der tektonischen Deformation der U r  f je 1 l - G r u p p e  

(Tab. 11) des westlichen Dronning Maud Land für eine Parallelisierung mit der Turnpike
Gruppe und damit für ein oberproterozoisches Alter. Die über 1.650 m mäch_tige Urfjell
Gruppe besteht aus Quarziten, meist rötlich gefärbten Peliten und Konglomeraten. Ein 
metamorphes Liefergebiet im SSW ist aus der Geröllzusammensetzung abzuleiten. Großmaß
stal>liche Schrägschichtung und geringer Sortierungsgrad deuten auf lcüstennahe Bildun� 
hin. 

Zu dieser riphäischen Tafelentwicklung sind auch die sauren Effusiva der L i t t  l e -
w o  o d Nun a t a k s (�Toucbdown Bills) an der Vahsel Bay zu rechnen. Hier stehen 
undeformierte Rhyolithe (ELLIOT 1975 a; AUGENBAUGH, LOUNSBURY, BEHREND 1965; LOUNSBURY 
AUGENBAUGH, BEHREND 1963)

1 
Granophyrgranite (CAPURRO 1955; CORDINI 1959) mit Spessartit

gängen (CORDINI 1959) an. Das Alter der Magmatite wird durch AUGENBAUGH, LOUNSBURY, 
BEHREND (1965) mit 840 ! 30 Mill.J. bestimmt, ihre Effusion aber in den Zeitraum zwischen 
1.000 - 1.100 Mill.J. angesiedelt. Diese Altersbestimmungen decken sich mit dem Wert von 
1.036 Mill.J. bei EASTIN u.a. (1969) und von 1.044 Mill.J. bei FAURE u.a. (1968). Eine 
während der 22. SAE genommene Granitporphyrprobe lieferte im Laboratorium der Sektion 
Geowissenschaften an der Bergakademie Freiberg (Analytiker: Dr. KAISER, Dr. PILOT) ein 
Alter von 771 Mill.J. 
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Offen muß die Frage der Vergesellschaftung der Magmatite mit Sedimenten bleiben. 
Die von CAPURRO (1955) und CORDINI (1959) beschriebenen Kalksteingerölle sind wegen 
unklarer Fundstelle nicht widerspruchsfrei heranzuziehen. Sie bestehen aus einer engen 
Verwachsung von Karbonat.mit pyroklastischem Material. 

2.2. Mobilgürtel des Transantarktischen Gebirges 

2.2.1. Geos:ynklinalentwicklung 

2.2.1.1. Riphäikum 

Der Rand des präriphäisch konsolidierten Ostantarktischen Kratons wird innerhalb 
Antarktikas durch einzelne Vorkommen von riphäischen Geosynklinalablagerungen (Abb. 29, 
Tab, 12 Beardmore-Gruppe mit vielen lokal beschränkten Formationsbegriffen) im Trans
antarktischen Gebirge marldert (RUDJACENOK 1974; OLIVER 1954; RAVIC 1978; FRISCHBUTTER 
1981; RAVICH 1982): 

Pensacola Mts. mit J.rgentina Range als Patuxent Formation 
(FRISCHBUTTER 1981; HOFMANN, SAMSONOV 1982; SCHMIDT u.a. 1964, 1965; 
WEBER 1982), 

Horlick Mts. und polnaher Teil der Queen Maud Mts. als LaGorce Formation 
mit Wyatt Formation (MIRSKY 1969; LONG 1962), 

Duncan Mts. innerhalb der Queen Maud Mts. als Duncan Formation 
(McGREGOR, W�DE 1969; STUMP 1973, 1981, 1982), 

Gebirgszüge zwischen Nimrod und Beardmore Glacier an der Sh�ckleton Coast 
als Cobham und Goldie Formation 
(GRINDLEY 1963; GRINDLEY1 McGREGOR, WALCOTT 1964; LAIRD, MANSERGH,
CHAPPEL 1971; OLIVER 197�), 

Gebirgszüge an der Scott Coast als Priestly Formation 
(WAHREN 1969; SKINNER, RICKER 1968), 

Northern Victoria Land als Robertson Bay Group 
(GAIR u.a. 1969; BRADSHAW, LAIRD, WODZICKI 1982; COOPER u.a. 1982; 
: ; JORDAN 1981; RIDDOLLS, HANCOX 1968; TESSENSOHN 1981 b, 1982 a, b; 
WRIGHT 1980 )FIEID, WINDIEY 1983). 

li'ord Ranges in Mary Byrd Land als Swanson Form�tion 
(BRADSHAW, ANDREWS, FIELD '1983; WADE, COUCH 1982) • 

Diese1 riphäischen Geosynklinalablagerungen sind lithologisch sehr einheitlich ausge
bildet. Es handelt sich um monotone, rhythmisch aufgebaute Gesteinsfolgen, deren Genese 
auf Trübeströme bezogen wird. Dementsprechend gelten sie als T u  r b i d 1· t e oder 
auch als Flyschablagerungen. Turbiditische Merkmale sind nicht immer eindeutig ausge
bildet. Besonders in distalen Bereichen sind sie nur schwach vertreten. Der Übergang in 
proximale Ausbildung ist an keiner Stelle aufgeschlossen. 

Für eine detaillierte Beckenanalyse sind die vorliegenden Daten unzureichend. Nur 
für das Northern Victoria Land bestehen Angaben über longitudinalen Transport etwa pa
r�flel zum 140° E Meridian (Abb. 29), nach Norden gerichtet (WRIGHT 1981; FIELD 1982; 
FIELD, FINDLAY 1982; TESSENSOHN u.a. 1981; TESSENSOHN 1982 a). In den Ubrigen Gebieten 
des Transantarktischen Gebirges ist longitudinaler Transport zu vermuten, wobei auch 
südliche Transportrichtungen denkbar sind. In der Ford Ranges des Marie Byrd Land wird 
N-S-Strömung (ANDREWS, BRADSHAW 1982) angenommen, die in diesem Gebiet etwa dem 140° W
Meridian parallel läuft.

https://doi.org/10.2312/zipe.1986.087



:::tJ 

0 

m 

m 

1 

CD 

s:: 

"d 

(!) 

1--j 

1--j 

s::: 

j'd 
"d 

(l) 

Shackleton 
Range 

, HOFMANN, :PAECH(1980) 
STE:PHENSON (1966) 
SOI.OV'EV,GRIKUROV 
(1979) 
:PAECH ( 1977, in 
Vorbereitung, 
1985) 

R 0 S E 

Ordovizium! 
1 1 

� 

ll) 

0 
11g 

1--j 
(l) m 

s;:: 
et 

o' et 
t-' 
(!) 

11 � 
m 

.. 

s 
�
et 
(l) 
1--j 
(l) 
1D 

:Pellt bis 
Feinsandstein 
( nur Geschieb'e) 

:Pensaoola 
Mountaine 

polnahe 
Queen Maud 
Mountains 

FRISCBBUTTER 
i

TUMP (1982) 
a9a1, 1985) FAURE,MURTAUGH 
SCHMIDT,FORD ontigny (1968�; 
(1969); IRSKI (1969) 
SCHMIDT u. a. 
(1965) 

T e 

Wiens Form., 
bis 500 m 
:Pelit, Tuff, 
Kalkstein 
Gambacorta 
Form., 400 m 
rhyoli thiscm 
Ignimbrite 

1563:J

Nelson 
limestone, 
Kalkstein, 
unten kla-
stisch 

µr t o g e
I.everett Form. 
Sandstein 

1.000 m 

Kalkstein 
275 m 

Rhyolith 

� Kalkste 
:Pelit 

175 m 

eilt 125 m 
onglomerat 

100 m 
andstein 

300 m 

B e a r d m 0 r e - T e 

Turnpike- :Patuxent La.Gorce 
Gruppe Formation Formation 

zentrale Queen Maud Mts. South 
Victoria Land 

STUMP (1982); 
LAIRD (1963); 
GRINDLEY, LAIRD (1969); 
LAIRD, MANSERGH 
CHA:PPELL (1971 �, 

McGREGOR (1965); 
McGREGOR, WADE (1965; 

WODZICKI,BR.ADSHAW, 
LAIRD (1982); 

GUNN, WARREN 
(1962); 

SKINNER (1982) 

n e s e 

Vulkanoklastische 
Metasedimente 

Douglas Konglomerat 
Dick Form./Starshot Fm. 

bis 3.000 m Konglomerat 

Shackleton lime
stone, 8.000 m, 
unten 1.200 m 
Konglomerat, 
selten Vulkanit 

Fairwether- Skelton 
�� Group Form., 

Quarzit, 
Kalkstein 
bis 3.000 
m 

1; "< Quarzit, 
!'l b Kalkstein 

1; bis 1 .000 
m 

k t 0 g e n le s e

Goldie Duncan 
1 

:Priestley
Formation Formation Formation

§ s:�
o' e � 
(l) i:I et 
I>;' 0 t-' 

g 1--j „ 

� et 
r,:i 

ci-.O 1 
s:: c;:, 
�� 
r,:i "d 
„"d 
et (l) 

0\ 
Jtj • 
a>O 
1:10 
�o 
Cl) s 
1D 

t-d 
:,,. (l) 

!;j'.� 
(l) ci-
1; � 

Tab. 12: Lithostratigraphische Übersicht der Ross-Supergruppe 

North 
Viotoria Land 

FINDLEY,FIEID (1983) 
ANDREWS, LAIRD(1976) 
COO:PER u.a. {1982) 
COO:PER u.a. (1983) 
JORDAN {1981); 
LAIRD,BRADSHAW {1983 
WODZICKI (1976,1982) 
LAIRD u.a. (1977) 
WODZICKI u.a.(1982) 
TESSENSOHN (1982 b) 

Leap Year Form. 
7 �000 m Konglo- � 
merat, Sandst., : 
kontinental u. 11 
marin � 

Mariner Format. 
2-000 !425-375: 1
Sandstein,:Pelit
Kalkstein

Sledgers-Gruppe 
Kglm. Kalkst. 

Robertson- /435:I 
Bay-Gruppe 

Wilson-Gruppe 
.. 

� 
"d 
"d 
CP 

............
0 

1 1 

, 

' -

1 

- -. --
.... 

t> 

i( 

wo 

s 

:Jlj 
s:: 

1 1 

https://doi.org/10.2312/zipe.1986.087



111 

Neben der dominierenden silikatklastischen Turbiditsedimentation beteiligt sich meist 
auch karbonatisches Material am Gesteinsaufbau entweder als Matrixmineral oder als hori
zontweise Einlagerung. Ob es sieb um klastische Karbonate oder aber um Präzipitate han
delt, ist nicht bekannt. 

Das Vorkommen von i n  i t i a 1 e n V u 1 k a n  i t e n beschränkt sich auf 
einzelne Gebiete (Abb. 29). Die weiteste Verbreitung nehmen sie in den Pensacola Moun
tains ein (SCHMIDT u.a. 1964; SCHMIDT u.a. 1965; SCHMIDT, FORD 1969; FRISCHBUTTER 1981). 
Sie werden hauptsächlich im unteren Teil der Patuxent Formation durch basische bis inter
mediäre Gesteine (z.T. mit Pillowstrukture�) vertreten. Manche der sauren Einlagerungen 
erweisen sich durch schieferungsparallele Position als phanerozoische Magmatite der Gam
bacorta Formation (FRISCHBUTTER 1981). 

Angaben uöer Vulkanitvorkommen in der Beardmore-Gruppe des Zentralen Transantarkti
schen Gebirges sind widersprüchlich. Besonders STUMP (1977, 1981) und LAIRD, MANSERGH, 
CHAPPEL (1971) verweisen auf ihr Vorhandensein. 

Die Mächtigkeiten des turbiditischen Riphäikums sind extrem hoch, immer uöer 1 km, 
meist weit darüber, in den Pensacola Mts. sogar 10 km erreichend (Abb. 29). Das ri
phäische Alter ist wegen der extremen Armut an Fossilien meist nur indirekt aus der 
Überlagerung durch fossilführendes Kambrium abzuleiten. ILTCBENKO (1972).nutzt Acrit
arche für Altersangaben. 

Gemeinhin werden die Vorkommen riphäischer Geos;ynklinalablagerungen zu einem sich 
über 3.000 km erstreckenden Sedimentationsbecken vereinigt (z.B. FRISCHBUTTER 1982 b; 
RUDJACENOK 1974; RAVICH 1982). Aufgrund der undeformierten Gesteine der Thiel Mts. süd
lich der Pensacola Mts. (FORD 1964; FORD, HIMMELBERG 1976; SCHMIDT, FORD 1969) ist eine

Unterteilung des langgestreckten riphäischen Geos;ynklinalraumes in Teilbecken denkbar 
(Abb. 29). 

2.2.1.2. Kambrium - Ordovizium 

Die Geosynklinalentwicklung des Altpaläozoikum unterscheidet sich durch Karbonat
vormacht und fehlende turbiditische Ausbildung deutlich von der Beardmore-Gruppe. Wegen 
der diskordanten Begrenzung zwischen beiden lithologiachen Einheiten erscheint eine 
Vereinigung zur Ross-Supergruppe (z.B. STUMP 1982) unzweckmäßig. In Anlehnung an LAIRD, 
BRADSHAW (1982) wird die Schichtenfolge zwischen den beiden Diskordanzen, d.h. Kambrium 
und unterstes Ordovizium, zur Ross-Supergruppe zusammengefaßt. 

Wenn auch nicht in allen Gebieten des Transantarktischen Gebirges die Diskordanz 
zwischen der Ross-Supergruppe und liegenden Beardmore-Gruppe aufgeschlossen und die 
stratigraphische Stellung einzelner Schichtenkomplexe noch nicht endgilltig geklärt ist 
(z.B. Sledgers Formation bei COOPER, JAGO, ROWELL 1983 als Mittelkambrium und bei JORDAN 
1981 Vendium), kann von einer diskordanten Auflagerung ausgegangen werden. Insgesamt ist 
das geologische Alter der lithologischen Glieder der Ross-Supergruppe durch fossilfüh
rende Karbonate recht gut belegt. 

Die Verbreitung der Ross-Supergruppe ist gegenüber der Beardmore-Gruppe eingeschränkt 
(Abb. 30). Lithologisch besteht sie hauptsächlich aus Karbonaten, deren Alter in den 
einzelnen Verbreitungsgebieten nicht ident ist (vgl. Tab. 120• Neben den Karbonaten 
setzt sich die Ross-Supergruppe auch aus klastischen Folgen und untergeordnet aus Vul-
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�aniten zusammen. Ein ansehnlicher Vulkanitkörper wird durch einen rhyolithischen Ignim
brit der Gambacorta Formation (SCHMIDT, FORD 1969; FRISCHBU'I'l'ER 1981) vertreten, der bis 
400 m mächtig wird. Das Sedimentationsmilieu während der Ablagerung der Ross-Supergruppe 
ist vorwiegend marin, tendiert aber im Laufe der Entwicklung zu kontinental. 

Nach heutiger Verbreitung und lithologischer Ausbildung zu urteilen kommen die Ge
steine der Ross-Supergruppe in Einzelbecken zur Ablagerung, deren Konturen aber nur 
schematisch angegeben werden können (Abb. 30). In den Queen Maud Mountains konzentrie
ren sich konglomeratische Formationen auf den Ostteil, so daß auf ein östlich gelegenes 
Liefergebiet geschlossen werden kann. Eine Sonderstellung nimmt die Leap Year Formatio·1 
im North Victoria Land durch die molasseartige Ausbildung ein. Hier ist das Ablagerungs
milieu hauptsächlich kontinental, nur untergeordnet sind marine Einflüsse zu erkennen 
(Spurenfossilien). Störungskontrollierte Absenkung ist sehr wahrscheinlich. 

2.2.2. Tektogene Entwicklung 

Die Geosynklinalfolgen des Transantarktischen Gebirges sind intensiv während der 

Ross-Tektogenese im Unteren Ordovizium und 
Beardmore-Tektogenese an der Grenze Proterozoikum/Phanerozoikum 

gefaltet worden, wobei zwei durch eine Winkeldiskordanz getrennte Strukturstockwerke 
entstehen. Die Deformationsintensitäten beider Stockwerke unterscheiden sich nicht 
grundlegend, allerdings ist bei tlberlagerung die jüngere Etage schwächer deformiert. 

In den Pensacola Mts. werden der Patuxent Formation schwachmetamorphe Umwandlungen 
zugeschrieben (SCHMIDT, FORD 1969). Detaillierte kleintektonische Untersuchungen 
(FRISCHBUTTER 1982 a; WEBER 1982; HOFMANN, SAMSONOV 1982) weisen generell Schiefer
tektonik (PAECH 1977) und lokal auch Phyllittektonik nach (Abb. 31). In den Formatio
nen der hangenden Ross-Supergruppe reicht die Deformationsintensität nur bis zur Aus
bildung von Schiefertektonik. 

In den hörigen Verbreitungsgebieten der Beardmore-Gruppe uöerwiegt auch Schiefer
bis Phyllittektonik. Eine Ausnahme bildet lediglich die Wilson-Gruppe im North Vic
toria Land, die amphibolitfaziell, d.h. gneistektonisch beansprucht ist. Damit ist 
hier eine Deformationszunahme nach Osten zu erkennen. Vergenzangaben sind nicht ein
heitlich. In den Pensacola Mts. gibt FRISCHBUTTER (1982 a) nach W geneigte Faltenver
genz an, während HOFMANN, SAMSONOV (1982) für das Gebiet der Schmidt Hills entgegen
gesetzte Vergenz bestimmen. In North Victoria Land sind durch fast senkrechtes Ein
fallen der Achsenebenen unterschiedliche Vergenzen anzutreffen. Es uöerwiegt Vergenz 
in Richtung zum Ross-Meer (KLEINSCHMIDT, SKINNER 1981). Die Vergenz pendelt also we
gen des steilen Einfallens ohne relevante Baustiländerungen. 

Das Streichen der Falten des Beardmore-Tektogens ist erstaunlich konstant, indem 
es etwa den 150° E -- 30° W Meridianen folgt (Abb. 31). Die Linearstrukturen der ab
seits gelegenen Swanson-Gruppe des Marie Byrd Land ordnen sich diesem generellen Trend 
unter. Bei Annahme von mehreren Teilgeosynklinalen (Abb. 29, 30) bereitet die Klärung 
der Querausdehnung keine Schwierigkeiten. So kann man den Nachweis von während der 
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Beardmore-Tektogenese-deformierten Phylliten in den Steward Hills (CRADDOCK, WEBERS, 
ANDERSON 1982) mit absolute m�eformationsalter von 508 Mill.J •. auch zwanglos erklären. 

Das tektonische Regime während der Ross:Tektogenese im Ordovizium schließt an das der 
Beardmore-Tektogenese an, obwohl das Kambrium mit seinen rein epirogenetischen Bewegun
gen zwischengeschaltet ist. Es wiederholt sich der entsprechende Richtungstrend, ·wobei 
allerdings die Deformationsintensität schwächer zu sein scheint. Es überwiegt Schie
fertektonik (bei FRISCHBUTTER _1982 a; WEBER 1982: Stockwerk der offenen Faltung). Nur 
in South Victoria Land zeigen die Gesteine der Koettlitz-Gruppe Gneistektonik an. In 
North Victoria Land sind für die tektonische Ausgestaltung der Bowers�Gruppe die Auf
schiebungsbewegungen an Randstörungen bestimmend (KLEINSCHMIDT, SKINNER 1981). Mögli
cherweise sind die gleichen Störungen für.die Zunahme der Deformationsintensität der 
Beardmore-Falten verantwortlich. 

Unklar ist noch die tektonische Stellung der E l l s w o  r t h M o u n t  a i n s  
während der altpaläozoischen Tektogenesen. Die hohen Mächtigkeiten (7.000 m Kambrium) 
sprechen für einen tektonisch mobilen Raum. Einige absolute Alterszahlen erinnern auch 
an tektonische Aktivitäten, die mit der Ross-Tektogenese vergleichbar sind (400 Mill.J.). 
Es sind aber noch keine altpaläozoischen Diskordanzen nachgewiesen worden. Allerdings 
bringt JOSHIDA (1981) Hinweise einer prämitteldevonischen Deformation bei. 

2.2.;. Subsequenter Magmatismus 

Mit der Formierung der altpaläozoischen· Tektogene ist eine weiträumige Bewegungsin
version verbunden·(GRIKUROV 1982), die zur Bildung von zahlreichen granodioritischen 
_bis dioritischen Magmenkörpern führt. Diese sind im gesamten Transantarktischen Gebirge 
einmal als palingenetisch entstandene Intrusionseinheiten und zum anderen als diskor
dant zum Rahmen intrudierte Granitstücke anzutreffen {Abb. 31). Die Bedeutung des sub
sequenten Magmatismus ist besonders im Ross-Sektor hoch. Im Weddell-Sektor ist der Mag
matismus nur unbedeutend (GRIKUROV, KAMENEV, KAMENEVA 1982). 

Die Mehrheit der subsequenten Magmatite liefert Altersdaten zwischen 520 und 425 
Mill.J. (z.B. GUNNER, MATTINSON 1975; ADAMS, GABITES, GRINDLEY 1982). 

Im Ross-Sektor des Transantarktischen Gebirges lassen sich zwei Granitoidgenera
tionen: 

Granit Harbour Intrusiva 520 - 425 Mill.J. 
Admiralty Intrusiva 355 - 325 Mill.J. 

untersch�ideri (z.B. WYBORN 1981) •. Als Subsequentite der Beardmore- und Ross-Tektogenese 
können nur die Gesteine der älteren Generation angesehen werden. Die jüngeren Magmatite, 
die Admiralty Intrusiva, stellen dagegen Ausläufer eines Magmatismus dar, der im Marie 
BYJ,'.Q. Land Westantarktikas größere Verbreitung aufweist (LOPATIN, ORLENKO 1972). 

2.3. Tafelentwicklung der Beacon-Supergruppe 

Nach Abschluß der Ross-Tektogenese im Ordovizium folgt eine Abtragungsperiode, die 
im Ross-Sektor des Transantarktischen Gebirges auf weiten Flächen zu einer Peneplaini
sierung führt. Die auf diesem Paläorelief abgelagerten Formationen werden in Anlehnung 

https://doi.org/10.2312/zipe.1986.087



116 

an FERRAR (1907) zur Beacon-Supergruppe zusammengefaßt, die stra�igraphisch Devon (mög
lich auch Silur) bis einschließlich Jura umfaßt. Da diese Serien vielfach fossilarm oder 
gar fossilfrei sind, wird die Untergliederung zusätzlich zu den biostratigraphischen Be
stimmungen (HELBY, McELROY 1969; KEMP 1975; KYLE 1977 a, b; KYLE, SCHOPF 1982; LACEY, 
LUCAS 1981; PLUMSTEAD 1962, 1973) durch die Ausscheidung von Erosionsdiskordanzen vor
genommen: 

Ferrar-Gruppe (Basische Magmatite) 

Cl) kohle-P, 

§' Postglaziale Trias 
f;h 1-i 

arm � Weddell-Tektogenese � 
fi c, 
G) 

eil Sedimenti, kohle-
•rl 
J., führend 

k 
0 Perm .p Pyramiden-Erosion�fläche 

0 0 Glazialablagerungen 0 •rl 
> 

Karl>, Cl) Maya-Erosionsfläche 
IQ Devon 

Taylor-Gruppe (präglaziale Sedimente) Silur - - Kukri-Erosionsfläche ? 

Die Ausscheidung der Erosionsflächen ist problematisch. So ist die Maya-Erosionsfläche 
eher als Grenze zwischen zwei grundsätzlich verschiedenen Fazieseinheiten, der subaquati
schen Taylor-Gruppe und der glazigenen Victoria-Gruppe aufzufassen. Das für den Nachweis 
dieses Erosionsniveaus herangezogenen Fehlen einer eindeutigen Karbonfauna oder -flora 
(als Sedimentationsunterbrechung gedeutet) ist insofern nicht überzeugend1 weil auch in
anderen Bereichen des Gondwana-Superkontinentes das Karbon biostratigraphisch nicht oder 
nur sehr schwer zu fassen ist (z.B. Afrika s. Kapitel 1.2.2.1.1.). 

Der Akkumulationsbeginn ist gestaffelt. Ausgehend-von der in Depressionen beginnenden 
devonischen Ablagerung weitet sich der Senkungsraum bis ins Perm aus. 

Unter dem Aspekt der Parallelisierungsmöglichkeiten mit äquivalenten Bildungen im 
südlichen Afrika wird hier die Beschreibung anhand einer vereinfachten Gliederung vor
genommen, in der die glazigenen Ablagerungen einer unterpermischen Vereisung als Grenz
formation zwischen prä- und postglazialen Sedimenten angesehen werden.· 

2.3.1. Sedimente 

2.3.1.1. Präglaziale Sedimente 

Die zur Taylor-Gruppe (S?-D-C?) zusammengefaßten präglazialen Sedimente der Beacon
Supergruppe kommen in verschiedenen Verbreitungsgebieten des Transantarktischen Gebirges 
vor (Abb. 39). Äquivalente hierzu sind auch aus den Ellsworth Mountains bekannt. Alters
bestimmungen dieser Serie basieren auf spärlichen Resten von Conchostraken, Süßwasserfi
schen im oberen Teil des Profils (McELVEY u.a. 1972), Flora und wenigen marinen Formen 
(BRADSHAW, McCARTAN 1983). 

Am vollständigsten ist das Präglazial im südlichen Victoria Land entwickelt (Abb. 39). 
Hier liegt es diskordant auf altpaläozoischen und präkambrischen Metamorphiten und Mag
matiten, die ein schwaches morphologisches Relief aufweisen (Kukri-Erosionsfläche). Die 
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Gesteine werden hauptsächlich durch Ps9fllllite vertreten, deren Sedimentationsmilieu 
durch die Lage am Rand des zum Ross-Eisschelf abtauchenden Ostantarktischen Kratons 
bestimmt

1
ist. An der· Basis können Konglomerate vorkommen (MATZ, PINET, HAYES 1972),

die sich,1nach Funden von devonischen Fischresten zu urteilen, ebenso wie die unmit
telbar daruöer folgenden Sandsteine unter flachmarinen Bedingungen ablagern. 
BRADSHAW (1981) erklärt sie für Gezeitensedimente, die nach oben durch regressive 
Tendenzen kontinental werden. PLUME (1982), GEVERS, TWOMEY (1982) nehmen aber kon
tinentales bis lagunäres Milieu an. Zum Hangenden hin setzt sich kontinentales Ab
lagerungsmilieu (meist fluviatil) endgültig durch (Mcl{ELVEY, WEBB, KOHN 1977).

117 

Die Schüttungsrichtungen wechseln in den Flußläufen beträchtlich (BARRETT, KOHN 
1975), trotzdem läßt sich ein genereller Trend zunächst nach S und später nach N ab
leiten (Abb. 39). Die Ablagerungen des B�aided-river-Systems sind im unteren Teil der 
Taylor-Gruppe horizontbeständig. Sie lassen sich auf 100 km Entfernung verfolgen 
(PLUME 1978, 1982). Trotzdem ist der Sedimentationsraum der präglazialen Sedimente 
im Transantarktischen Gebirge regional stark gegliedert, so daß in sich abgeschlos
sene paläogeographische Einheiten angenommen werden (Abb. 39), in denen die Mächtig
keiten stark variieren können (maximal 1.400 m) und die Trennelemente durch sediment
freie Schwellen gebildet werden. Zunächst werden die morphologischen Depressionen der 
Kukri-Erosionsfläche mit grobklastischem Material ausgefüllt, ehe die Sedimentation 
auf weitere Gebiete übergreift (BARRETT, GRINDLEY, WEBB 1972).

In den Horlick Mts. f�en unterdevonische Sandsteine eine Fauna, die wegen der 
Ähnlichkeiten mit Formen'Südafrikas,Südamerikas und der Falklandinseln zur "Malvino
kaffric fauna" gestellt wird (BRADSHAW, McCARTAN 1983). In den Pensacola Mts. liegt 
eine mächtige konglomeratisch-sandige Molassefolge den Rossiden diskordant auf (FRISCH
BUTTER 1981), die zunächst noch kontinental mit marinen Einlagerungen (Phosphorite der 
Elbow-Formation, CATHCART, SCHMIDT 1977), später rein marin entwickelt ist (SCHMIDT, 
FORD 1969).

Die in den Ellsworth Mts. unter dem glazigenen Whiteout Konglomerat liegenden 
Psammite sind in diese Periode zu stellen. Ihr Ems-Alter und marine Genese sind durch 
Brachiopodenfunde (s. ELLIOT 1975 b) nachgewiesen. Die Auflagerung des Whiteout Konglo
merats wird von HJELLE, OHTA, WINSNES 1982) als diskordant angesehen; uöerzeugend ist 
das vorgelegte Tatsachenmaterial nicht. 

Offen ist die Frage von präglazialem Beacon in der Shackleton Range. Vom litholo
gischen Gesichtspunkt erinnert die Blaiklock-Gruppe in ihrer konglomeratischen Aus
bildung .. an das Devon der Pensacola Mts. (PAECH in Vorbereitung). Durch die zwar etwas
problematischen permischen Fossilien (vorwiegend Sporen, GRIKUROV, DIBNER 1979) ist 
a.Qer eine ,;Parallelisierung mit postglazialem Beacon wahrscheinlicher, wenn auchm.cnt gesicnert. 

2.3.1.2. Glazigene Sedimente 

Ober den Sedimenten der Taylor-Gruppe wird eine Erosionsfläche vermutet (Maya

Erosionsfläche), die in einer scharfen Grenze zwischen subaquatischen und glazigenen

Sedimenten verborgen sein soll. Das glazigene Beacon wird durch folgende Gesteins
assoziationen vertreten (BARRETT, McKELVEY 1981; FRAKES 1981; LAIRD, BRADSHAW 1981;

NELSON 1981; OJAKANGAS, MATSCH 1981):
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Tillite mit geritzten Geschieben (bis 6 m (J) in feiner Matrix, 
·Diamiktite, olisthostromartige Gesteine, die aus Tilliten hervorgehen,
fluvioglaziale Sedimente,

-- Warwite. 

Die Mächtigkeiten der glazigenen Ablagerungen schwanken in weiten Grenzen (0 - 1.100 m). 
Ihr Liegendes besteht aus Gesteinen der Taylor-Gruppe, teilweise auch des präsiluri
schen Fundamentes. 

Bei Auflagerung auf die Taylor-Gruppe sind in dieser teilweise Rutschstreifen und 
Schleppfalten ausgebildet, die au� noch unverfestigte Gesteine.hinweisen (CROWELL, 
FRAKES 1975; FRAKES, MA1!Y.l'HEWS, CROWELL 1971). Auf gefaltetem und festem Untergrund 
bilden sich dagegen echte Gletscherscbliffe (COATES 1972). Das Alter der glazigenen 
Sedimente ist nur schwer zu bestimmen. Im Hangenden der Moränen akkumulieren sich koh
lenstofführende Ablagerungen des Perms, meist Unterperms. Damit kann die Vereisung ins 
unterste Perm und Oberkarbon eingestuft werden (BARRETT, KYLE 1975; COATES 1972; ELLIOT 
1975 b). Nach KEMP (1975) gibt es für die antarktischen Tillite keine Hinweise auf un
terschiedliches Alter. Palynologisch sind sie mit der Dwyka-Gruppe zu parallelisieren. 

Die Beacon-Vereisung ist durch mehrere Eisvorschuöe gekennzeichnet, deren Richtung 
anhand von Ritzspuren, aber auch durch Dachziegellagerung plattiger Geschiebe rekonstru
iert werden kann. Es überwiegen Transportrichtungen im Streichen des heutigen Transant
arktischen Gebirges in Richtung Weddell-Sektor. Durch tillitfreie Areale lassen sich 
mehrere Akkumulationsgebiete ausscheiden (Abb. 40). Trotz des unterschiedlichen heuti
gen Streichens werden die Gesteine der Ellsworth und Pensacola Mts. (SCHMIDT, WILLIAMS 
1969) einem gemeinsamen Becken zugeordnet (CROWELL, FRAKES 1975). Die hohen Mächtiglrni
ten in beiden Gebieten stützen diese Deutung. Sie sind auch im Untergrund des Filchner
Eisßchelfes in einem Rift (GRIKUROV u.a. 1980) aufgrund von sowjetischen geophysikali
schen Untersuchungen denkbar. 

2.3.1.3. Permische Postglazialsedimente 

Der postglazialen Sedimentation der Beacon-Supergruppe soll eine Erosionsperiode 
vorangehen (BARRETT, GRINDLEY, WEBB 1972; McKELVEY u.a. 1972; ELLIOT 1975 a, b u.a.). 
BARRETT (1972) berichtet allerdings von kontinuierlichem Übergang der Tillite in die 
hangenden dunklen Pelite, die auf proglaziale Gletscherseen bezogen werden (LaPRADE 
1972). COATES (1972) s.ieht auch einen Übergang ins Hangende der Glazialsedimente. Of
fensichtlich ist die Ausscheidung einer Erosionsfläcbe uöer den Tilliten eine tlberbe
wertung der diskordanten Auflagerung von postglazialen Sedimenten direkt auf Grundge
birge, die sich aus einer Vergrößerung des AkkumulationsTaumes ergibt. 

Die postglazialen Sedimentfolgen lassen sich in: 

- Sedimente der Trias und eventuell des obersten Perms,
-- kohlenstof.freiche Sedimente des Perms mit Glossopterisflora und

vielfach mit Kohlelagen 

einteilen. 
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�urzzeitig nach Beendigung der letzten permischen Kaltzeit akkumulieren sich sandige 
bis pelitische Gesteine, die sich durch erhöhten Kohlenstoffgehalt auszeichnen. Auf wei

ten Flächen sammeln sich beträchtliche Kohlelager an. Flöze bis 11 m Mächtigkeit sind 
bekannt und manche Profilabschnitte enthalten bis 5 % Kohleeinlagerungen. Die Inkohlung 
ist durch weitverbreiteten Doleritvulkanismus sehr hoch und erreicht meist ein semi
anthrazitisches bis anthrazitisches Stadium (SCHOPF, LANG 1966, zitiert in ELLIOT 1975 b). 

Kohlenstoffreiche bzw. kohleführe,nde Ablagerungen mit Glossopterisfauna sind im ge
samten Transantarktischen Gebirge (Abb. 41) vom nördlichen Victoria Land (DOW, NEALL 
1972) über das südliche Victoria Lan� (GUNN, WARREN 1962), das Zentrale Transantarkti
sche Gebirge (ELLIOT 1975 b) bis in die Pensacola Mts. (SCHMIDT u.a. 1965) und auch im 
Weddell-Sektor Antarktikas (Whichawa;y Nunataks, Theron Mts. nach STEPHENSON 1966, BROOK 
1972 a, b; westliches Dronning Maud Land nach AUCAMP, WOLMARANS, NEETHLING 1972; HJELLE, 
WINSNES 1972) zu verfolgen, wo _ _sie im Weddell-Rift besonders hohe Mächtigkeiten erreichen 
dürften (GRIKUROV u.a. 1980). Ahnliche Sedimente bilden sich auch im Bereich der Ells
worth Mountains (COLLINSON, VAVRA, ZAWISKIE 1980). 

Die Mächtigkeitsverteilung ist dadurch gekennzeichnet (Abb. 41), daß die höchsten 
Werte im Bereich des Weddell-Sektors anzutreffen sind. 
Das Sedimentationsmilieu der postglazialen Permsedimente ist vorwiegend fluviatil. Die 
Sedimente lagern sich in Stromgeflechten ab, deren Alluvionen in flach geneigten Ebe
nen angelagert werden und das Gedeihen von Wäldern bei kalthumidem Klima ermöglichen 
(BARRETT, GRINDLEY, WEBB 1972). Die Gesteinsfolgen zeigen nach oben feiner werdende 
Zyklotheme (1 - 30 m), die auf eine Entfernung bis zu einem Kilometer zu verfolgen sind. 

Das Alter der kohleführenden Schichten wird von PLUMSTEAD (1962, 1973) als permokar
bonisch angegeben. Spätere paläontologische Bestimmungen engen es auf Perm ein (KEMP 
1975; KYLE, SCHOPF 1982; LACEY, LUCAS 1981 auf Sakmara-Stufe; MATZ, PINET, HAYES 1972). 

Innerhalb des permischen.Postglazials sind im Zentralen Transantarktischen Gebirge 
Abtragungsprodukte eines intermediären bis sauren Vulkanismus zu finden, dem permisches 
Alter zugesprochen wird (BARETT, GRINDLEY, WEBB 1972). Zeolithreiche Sedimente (BRADSHAW 
1979) sind Ausdruck eines permischen Vulkanismus. 
In diese Periode ist auch die Sedimentation der B 1 a i k 1 o c k - Gr u p p e  zu 
stellen (STEPHENSON 1966; GRIKUROV, DIBNER 1979; PAECH in Vorbereitung). Diese strati
graphische Einheit mit besonders hohen Mächtigkeiten (über 2 km, bei CLARKSON 1972 so
gar über 5 km) ist zwar insgesamt kohlenstoffarm, doch kann sie als Zeitäquivalent der 
kohleführenden Schichten angesehen werden. Das Ablagerungsmilieu ist fluviatil. Nach 
den köiluvialen Bildungen an der Basis zu urteilen, war das Relief noch schroff und 
demnach die Transportenergie in den Flüssen beträchtlich. 

2.3.1.4. Triassische Postglazialsedimente 

We�en der Fos�ilarmut ist die Trennung permischer und triassischer Sedimente schwer 
durchzuführen. Bei Vorkommen von Lystrosaurus (COLBERT 1972) sind die Verhältnisse ein
deutig. Wenn der Autor auch die Sicherheit der Ausscheidung von Diskonformitäten bezwei
felt, verwendet er die darauf beruhende Gliederung der postglazialen Beaconablagerungen 
ELLIOTs (1975 b). 
Es lassen sich zwei Gebiete ausscheiden, in denen sich die Akkumulationen konzentrieren: 
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für das Zentrale Transantarktische Gebirge ist durch die Arbeiten von 
BARRETT (1965, 1966 1 1969, 1970 1 1972); BARRETT, ELLIOT (1972); 
BARRETT, GRINDLm, WEBB ,( 1972) ; LaPRADE ( 1972� 

für das Victoria Land ist durch Veröffentlichungen von· BALLANCE (1977); 
BARRETT, Kohn (1975); DOW, NEALL (1972); P.R. KYLE (1977); MATZ, PINET 1 

HAYES (1972); McKELVEY.u.a. (1972) die Geologie umrissen. 

Sedimente des triassischen Postglaziale bestehen hauptsächlich aus Sandstein und •
Pelit, nur untergeordnet beteiligen sich auch Konglomerate am Aufbau. Lokal kommt es 
zur Kohlebildung (Abb. 42). Das Ablagerungsmilieu ist vorwiegend fluviatil. Die Mäch
tigkeiten sind stark variabel; teilweise uöersteigen sie 1 km. 
Unklar ist die Ausbildung der Trias im westlichen Dronning Maud Land und den Theron 
Mountains. Trias ist zwar nicht nachgewiesen, aber durch den kontinuierlichen Übergang 
von permischen Sedimenten in jurassische Pyroklastika (am Mt. Faraway in den Theron 
Mts.)-denkbar. Im Transantarktischen Gebirge ist ein derartiger Übergang allerdings 
von Trias in vulkanogene Bildungen (BARRETT, ELLIOT 1972) -auch vorhanden. 
Im Transantarktischen Gebirge dominieren Schüttungsrichtungen paraliel zum heutigen 
Gebirgsbau nach N zum Rand des antarktischen Kontinentes. Demnach ist in Bezug auf die 
permischen Schüttungsrichtungen ein diametraler Richtungswechsel eingetreten (Abb. 42/ 
41). 

2.3.2. Ferrar-Magmatite 

Die Ferrar-Gruppe wird durch: 

subvulkanische Lagergänge, diskordante Vulkani'!igänge, Effusiva, Pyroklastika, 
die Dufek-Intrusion und selten Sedimenteinlagerungen 

vertreten, die in weiten Gebieten des antarktischen Kontinentes anzutreffen sind (Abb. 32): 

Victoria Land (HALL
1 _SUTTER 1 BORNS 1982; MARSHAK u.a. 1981; McIVER 1 GEVERS 1970), 

Zentrales Transantarktisches Gebirge (BARRETT, ELLIOT 1972; ELLIOT 1972; FAURE u.a. 
1974; FAURE 1 PACE, ELLIOT 1982), 

Pensacola Mountains mit Dufek Intrusion (BEHREND u.a. 1980; ENGLAND 1978; FORD 
1970, 1974 1 1978; FORD, BOYD 1968; FORD, NELSON 1972; HIMMELBERG, 
FORD 1975, 1976; KAISER, KLEMM, WEBER 1982) 1 

Shackleton Range (CLARKSON 19?2, 1981 c; REX 1967, 1972; HOFMANN 1982; PAECH 1977) 1 

Theron Mountains (BLUNDELL 1966; STEPHENSON 1966; PAECH 1977), 
westl. Dronning Maud Land (FAURE, BOWMAN, ELLIOT 1979; REX 1967, 1972). 
tlberblickszusammenstellungen stammen von COMPSTON, McDOUGALL, HEIER (1968);

FLECK, suTTER, ELLIOT (1977); GUNN 1,. 1966) i R.A·. KYLE (1972, 1982);
KYLE, ELLIOT 1,.1976); KYLE u.a. (1982); McIJOUGALL (1963) 

1 FORD, 
KISTLER (1980). 

Unter den vulkanogenen Bildungen dominieren basische Varietäten, vor allem Tholeiite. 
Nur lokal gesellen sich saurere Derivate dazu (BARRETT, ELLIOT 1972). Nach P.R. KYLE 
(1977) handelt es sich um eine Magmenentwicklung, bei der nur wenig anderes Gesteins
material kontaminiert wird. Dagegen sprechen sich FAURE u.a. (1974); FAURE, BOWMAN, 
ELLIOT (1979); FAURE, PACE, ELLIOT (1982) wegen der initialen Sr-Isotopenverhältnisse 
für Assimilationen von Krustenmaterial aus. 

" 
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Effusive Ferrar-Vulkanite sind nur lokal verbreitet (Abb. 32). Selbst unter dem As� 
pekt nachträglicher erosiver Reduzierungen ist die Ausdehnung gegenüber dem südlichen 
Afrika geringer. Die Effusionen erfolgen offensichtlich meist unter subaerischem Milieu. 

Den Hauptanteil an der Ferrar-Gruppe bilden Lagergänge, die in die flachliegenden 
Sedimente der Beacon-Supergruppe mehr oder weniger schichtparallel eingedrungen sind. 
Ihr Anteil ist erstaunlich hoch, zumal einzelne Gänge Mächtigkeiten von 500 m erlangen 
können. 
Pyroklastische Formationen meist sauren Chemismus sind vorwiegend zu Beginn des Ferrar
Magmatismus entstanden. Sie werden durch Tuffe, Agglomerate und auch Laharbildungen 
vertreten. Teilweise sind sie als Diamiktite beschrieben worden. 

Im Grundgebirge, aber auch in der Blaiklock-Gruppe der Shackleton Range äußert sich 
der Ferrar-Magmatismus in diskordant zum Gebirgsbau stehenden Vulkanitgängen, die sich 
aber wegen der variierenden Streichrichtungen nicht zu Gangschwärmen vereinigen. Es do
miniert aber NE-Richtung (CLARKSON 1981 c). Die Bedeutung von paläozoischen Doleritgängen 
(300 M:i.11.J.) kann noch nicht klar von dem Ferrar-Magmatismus abgegrenzt werden. 

In den Ellsworth Mts. scheinen nach den Ergebnissen von CRADDOCK, ANDERSON, WEBERS 
(1964) und GRIKUROV, SAMSONOV (1982) nur ganz untergeordnet vergleichbare Gänge anzu
treffen sein. Relativ weite Verbreitung haben basische Gänge in der Argentina Range, 
Shackleton Range und den Pensacola Mountains. 

Eine exponierte Stellung innerhalb der Ferrar-Magmatite nimmt die D u  f e k 
I n  t � u s i o n der Pensacola Mts. ein. Auf einer.Fläche von ca. 34.000 km2 (FORD 
1976, 1978; FORD, BOYD 1968; FORD u.a. 1974; FORD, DRINKWATER, HIMMELBERG 1980; FORD, 

'KISTLER 1980; FORD u.a. 1982; FORD, NELSON 1972; HIMMELBERG, FORD 1975) kommt eine 
"layered Basitintrusion" vor, die•a1s flache Platte eingedrungen ist, von deren Mäch
tigkeit 1,8 km aufgeschlossen sind. Die Gesamtdicke wird auf 8 bis 9 km geschätzt. 

Sehen wir von den extremen Mächtigkeiten der Dufek-Intrusion ab, so steigen die 
Mächtigkeiten der Ferrar-Gruppe nur ausnahmsweise uöer 1 km an. 
Vom geochemischen Standpunkt lassen sich zwei Provinzen ausscheiden (FORD, KISTLER 
1980): Transantarktische Gebirge mit Pensacola Mts. und das Gebiet des westlichen Dron
ning Maud Land. Die Dolerite der Shackleton Range nehmen eine Übergangsstellung ein 
(CLARKSON 1981 c). 
Das Alter der Ferrar-Magmatite schwankt zwischen 160 und 220 Mill.J. Es scheinen die 
Extrusionen ein etwas höheres Alter aufzuweisen (Tab. 13). 

Extrusion 
Lagergänge 
Gänge 
Dufek-Intrusion 

Tabelle 11:

FORD, FAURE 1 HALL, KYLE 
KISTLER, PACE, SUTTER, u.a.

ELLIOT BORNS 
(1980) (1982) ( 1982) ( 1982) 

j172j @ !1841 1126 - 1841 
11791 j16, - 1741 
1169! 
[mJ 

Alter des Ferrar-Magmatismus !in Mill.J.I in Antarktika 
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Für die Shackleton Range sind stark schwankende Doleritalter kennzeichnend. Nach 
REX (1972)\ CLARKSON (1972, 1981 c); HOFMANN (1982); PANKHURST 1 MARSH, CLARKSON (1983) 
variieren die Alter zwischen 460 und 195 Mill.J. An einer aus einem Doleritgang der 
Lagrange Nunataks mitgebrachten Probe ergab sich ein Alter von 177 Mill.J. (Analytiker: 
Dr. KAISER, Dr. PILOT, Sektion Geowissenschaften der Bergakademie Freiberg). Dies steht 
im Einklang mit dem Alter eines Dolerites aus den Whichaway Nunataks (ca. 167 Mill.J., 
HOFMANN u.a. 1980). 

Die lineare Anordnung der heutigen Vorkommen der Ferrar-Magmatite quer durch den 
Weißen Kontinent verleitet leicht zu der Deutung, daß die Zufuhrsp·alten gleiche Rich
tung aufweisen. Zwar spricht die Anordnung der Postbeacon-Störungen hierfür, doch er
laubt das Unterlagenmaterial keine endgültige Interpretation. 

2.3.3. Tektogene Entwicklung 

Die Gesteine der Beacon-Supergruppe sind meist ungefaltet und zeigen nur ganz 
schwaches Schichteinfallen. steilere Schichtstellungen in diesen Gebieten hängen mit 
Schleppungen an Störungen zusammen, die wohl ausschließlich durch Abschiebungen ver
treten werden. Diese Störungstektonik setzt schon am Ende des Beacon in Verbindung 
mit dem Ferrar-Magmatismus ein und dauert bis in die Jetztzeit an (Abb. 33). Unter 
den Rupturen dominieren Abschiebungen parallel zum Streichen des Transantarktischen 
Gebirges. 

Zeitgleich zur Beacon-Supergruppe bilden sich in verschiedenen Gebieten tektogene 
Faltenstrukturen heraus (Abb. 43). In den E 1 1 s w o  r t h Mts. wird die ge
samte Schichtfolge nach Ablagerung der permischen Sedimente intensiv gefaltet (Schie
fertektonik). Falten- und Schieferungsstreichen biegen schwach aus der Richtung des 
90° W-Merid�an in die des 120° W-Meridians um (CRADDOCK, WEBERS, ANDERSON 1964; 
CRADDOCK 1969). Faltenvergenz und Neigung der Achsenebeneschieferung sind steil 
(über 65°) nach E, d.h. zur Weddell-See gerichtet (Abb. 42). 
Unentschieden ist das Problem der Mehrfachfaltung in den Ellsworth Mts. Von HJELLE, 
OHTA, WINSNES (1982) und GRIKUROV, SAMSONOV (1982) ist wieder die Frage aufgeworfen 
worden, ob das ca. 13 km mächtige Schichtpaket nicht doch durch Diskordanzen unter
gliedert ist. Die Deformationsintensität nimmt zwar zum Hangenden hin ab, aber das 
Whiteout Konglomerat, ein Äquivalent des Beacon-Glazials, ist noch deutlich geschie
fert. Die von JOSHIDA (1981, 1983) ausgeschiedenen drei Diskordanzen sind nicht aus
reichend belegt. 

Auswirkungen dieser Tektogenese lassen sich auch in den P e n s a  c o 1 a Mts. 
nachweisen (SCHMIDT, FORD 1969; FORD 1972 b; FRISCHBUTTER 1982 a), in denen die Ge
steine der Beacon-Supergruppe mit Ausnahme der Ferrar-Magmatite gefaltet vorliegen. 
Die Falten streichen etwa parallel zum 30° W-Meridian und damit diskonform zum Strei
chen in den Ellsworth Mts. Der Einengungsbetrag ist im E gering, so daß die Falten
schenkel ül.er meist nur flach einfallen. Die Deformationsinten�ität nimmt nach W zu, 
wo in den Beacon-Tilliten sogar eine Schiefe1'Ung entwickelt ist (FORD 1972 b). Im W 
ist die Faltung offensichtlich an streichende Störungen gebunden. 

.. 
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Das Alter der Faltung, von FORD (1972 b) als W e d d e  l l - T e  k t  o g e n e s e
bezeichnet, ist durch gefaltetes Perm und ungefaltete Ferrar-Intrusiva des Jura zeit- • 
lieh eingeengt. Berücksichtigt man außerdem die Neuorientierung der Schüttungsrichtun
gen seit Beginn Trias, ist die Faltung an die Grenze Perm/Trias anzusiedeln. 

2.4. Weä,'tantarktika 

Die geologische Entwicklung Westantarktikas ist durch einen aktiven Plattenrand zum, 
Pazifik hin seit der Aufspaltung des Gondwana-Superkontinentes im Jura gekennzeichnet. 
Damit besteht von! diesem Zeitpunkt an ein gravierender Unterschied zwischen dem ant
arktischen und afrikanischen Kontinent, der nur passive Plattenränder aufweist. Das ist 
auch der Grund dafür, daß die Entwicklung Westantarktikas seit der Kreide nur im Über
blick behandelt werden soll. 

Trotz seiner Eigenständigkeit in der jungen Entwicklungsgeschichte bestehen Anzeichen 
über die Ausdehnung von alten Strukturmerkmalen in das Gebiet der heutigen Westantarktis. 
CLARKSON, BROOCK (1977) berichten von hochmetamorphem Kristallin in den Haak-Nunataks am 
Westrand des Ronne-Eisschelfes. Altersbestimmungen ergeben Werte zwischen 627 - 1.018 
Mill.J. Als signifikant werden die Werte um 1.000 Mill.J. angesehen, die aus den Horn
blenden von Hornblendeschiefern stammen. 

Weiter pazifikwärts sind in Westantarktika keine weiteren,präkambrischen Bildungen 
nachgewiesen, aber durch Vorkommen auf den Inseln des Scotia-Bogen deduktiv abgeleitet 
(GRIKUROV 1973; DALZIEL, ELLIOT 1973). Auftretende Gneise werden jetzt als metamorphe 
Äquivalente mesozoischer Gesteinsserien angesehen (z.B. Antarctic Peninsula Metamorphic 
Complex nach GLEDHILL, REX, TANNER 1982). 

Die überschaubare tektonische Entwicklung insbesondere des Gebietes der Antarkti
schen Halbinsel (Abb. 42, Tab. 14) beginnt mit der Ablagerung der T r i  n i t y 
P e n i n s  u l a G r o u p ,  die hauptsächlich triassisches Alter aufweist (DO'l."r, 
WINN, SMITH 1982; EDWARDS 1982 a; GLEDHILL, REX, TANNER 1982; REX 1976). GRIKUROV 
(1971, 1973) gibt aufgrund der Mikroflora karbonisches Alter an. Die Trinity Pensinsula 
Group besteht aus turbiditischen Ablagerungen (AITKENHEAD 1965; DALZIEL 1972; DALZIEL, 
ELLIOT 1973) von einigen Kilometern Mächtigkeit (GRIKUROV 1972). Für eine moderne Bek
kenanalyse fehlen\die entsprechenden Angaben. Unter dem Gesichtspunkt von GLEDHILL, 
REX, TANNER (1982), daß der Antarctic Peninsula Metamorphic Complex mit der Trinity 
Peninsula Gr.oup parallelisiert werden kann, ergibt sich ein breiter Sedimentationstrog, 
dessen Entwicklung vorwiegend in der Trias erfolgt. 

Ähnlich den Flyschablagerungen anderer Tektogene wird ihre Entwicklung mit einer 
Faltung abgeschlossen, die in Anlehnung an DuTOIT zur G o n  d w a n  i d i s c h e n 
T e  k t  o g e n e s e  gestellt wird, deren jurassisches Alter gebietsweise angenommen 
wircl(DALZIEL 1972; THOMSON 1982). Die Deformationsintensität variiert zwischen nicht
metamorpher Faltentektonik am Nordende der Antarktischen Halbinsel und Gneistektonik. 
An der Westflanke der Halbinsel gibt es Anzeichen von Hochdruckmetamorphose (EDWARDS 
1982 a). Am weitesten ist Schiefertektonik verbreitet. Auf diese Deformation bezieh
bare Alterswerte schwanken zwischen 160 und 170 Mill.J. (Abb. 32). 
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Während die Vergenz zur Weddell-See, d.h. nach E zeigt, steigt die Deformationsin
tensität nach W an. Entsprechend der heutigen Konfiguration der Antarktischen Halbinsel 
zeigen die gondwanidischen Faltenstrukturen girlandenförmige Anordnung mit nach E ge
richteter Konvexität. 

Subsequent zur Faltung bilden sich Granitoidkörper und eine v u 1 k a n  o g e n  e 
F o 1 g e ,  die wegen des kalk-alkalischen Chemismus mit Inselbogenvulkanismus in Ver
bindung gebracht wird. An den Flanken des Inselbogens lagern sicn"fore-11 und "back arc 
basins" an (ADIE 1972 a; DOTT, WINN, SMITH 1982; DALZIEL, ELLIOT 1973; EDWARD 1982 b; 
FARQUHARSON 1983 ; FARRAR, McBRIDE, ROWLEY 1982; GLEDHILL, REX, TANNER 1982; GRIKUROV 
1972, 1973; ROWLEY, WILLIAMS 1982; SAUNDERS, WEAVER, TARNEY 1982; SMELLIE 1981; THOMSON, 
PANKHURST, CLARKSON 1983). 
Die vulkanogene Folge (Antarctic Peninsula Volcanic Group bei GLEDHILL, REX, TANNER 
1982) besteht aus bis 1.500 m mächtigen, rhyolithischen und �desitischen, vorwiegend 
pyroklastischen Magmatiten (GRIKUROV 1973). Ihr Alter ist nach GLEDHILL, REX, TANNER 
(1982) kretazisch. Nach anderen Autoren beginnt die magmatische Tätigkeit schon im Ober
jura. Die Beziehung zur älteren Trinity Peninsula Group wird als diskordant angesehen, 
weil sie schon aufgearbeitet in klastischen Einlagerungen innerhalb vulkanogener Bildun
gen auftritt (DALZIEL 1972; FARQUHARSON 1983 ). 

Zum "back arc basin" an der Ostflanke des Inselbogens lassen sich kontinuierliche 
Obergänge von vulkanogenen Ablagerungen in die sedimentäre L a  t a d  y - G r u p p e
feststellen (ROWLEY, WILLIAMS 1982; THOMSON 1980, 1982 a), die vorwiegend aus peliti
schen bis feinsandigen, gebänderten Folgen zusammengesetzt ist. Die Sedimentation be
ginnt schon im Oberjura (THOMSON 1980), entfaltet sich aber erst voll in der Kreide, 
wobei Gesamtmächtigkeiten von 5 km erreicht werden. 

Granitoide !95 - 120 Mill.J.! (FARRAR, McBRIDE, ROWLEY 1982) 
+ + + + 

+ + +

Latady Group 

Andine_; Tektogenese· 
(Schiefertektonik) Fossil Bluff 

Formation 
mit Olistho
stromen bis 5.000 m Pelit/Feinsandwechsel

lagerungen des Jura.und der Kreide 
Antarctic Peninsula 
Volcanic Group, 1.500 m !170 Mill.J.!

Gondwanidische1 5D Mill.J .�.,,..._,"'"'..,,..._,,"'°'..,....,,"'"""�"'""""'-'"'�"'-'---v-"""""'.,rv-""'"""""""'""""""" 
Tektogenese 

Trinity Peninsula Group bis 10.000 m mächtig 

Tabelle 14s 

Karbon (GRIKUROV 1973) bis Trias (EDWARDS 1982 a), 
möglicherweise auch unterster Lias 

Lithostratigraphische Abfolge der Gesteine der Antarktischen Halbinsel 

Granitoide 
+ + + + 
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Die Gesteinsfolgen der Latady-Gruppe sind ebenso wie die der Antarctic Peninsula 
Volcanic Group während der A n d i n e n  F a l t u n g  deformiert. Girlanden
förmiger Faltenverlauf, Vergenz und Zunahme der Deformationsintensität entsprechen denen 
der Gondwanidischen Faltung. Nach KAMENEV, ORLENKO (1982) wird im W phyllittektonischer 
Deformationsgrad erreicht. Es überwiegt aber Schiefertektonik. Nach den geologischen 
Schnitten GRIKUROVs (1973) klingt nach E unter dem Ronne-Eisschelf in Richtung Weddell
See die Faltung aus, so daß ein Übergang zum Kreidebecken der Weddell-See hergestellt 
wird. Nach HINZ (1982); HINZ, KRAUSE (1982) läßt sich in diesem Becken und dem Sehelf
bereich vor dem Dronning Maud Land eine präoberjurassische Diskonformität deutlich er
kennen. 

Die Faltung der Latady-Gruppe ist durch postkinematische G r a n i t  o i d e  
zeitlich zu bestimmen, deren Alter sich in dem Zeitraum zwischen 95 und 120 Mill.J. 
konzentriert (ROWLEY, WILLIAMS 1982). Das Faltungsalter ist demnach bei ca. 120 Mill.J. 
anzusiedeln. 

An die Westflanke des Inselbogens lehnt sich ein " f o r e a r c b a s i n " 
an, dessen Sedimente durch klastische Kreideablagerungen vertreten werden. Sie bestehen 
neben Olisthostromen (EDWARDS 1982 b) aus molasseartigen Sedimenten, die im Übergangs
bereich zwischen marinem und fluviatilem Milieu abgelagert werden. Im Gegensatz zur Ost
flanke des Inselbogens sind die entsprechenden Gesteine der Westflanke (Fossil-Bluff
Formation) nicht oder kaum in die Faltung einbezogen (auf dem Alexander Island nach 
GRIKUROV 1973). 

Der mesozoische M a g m a  t i s m u s auf der Antarki;ischen Halbinsel (ADIE 
1972 a, b ; F ARRAR, McBRIDE, ROWLEY 1982 ; GONZALEZ-FERRAN 1982; REX 197.6; SAUNDERS, 
WEAVER, TARNEY 1982; THOMSON, PANKHURST, CLARKSON 1983) zeichnet sich durch kalkalka
lischen Chemismus aus, was zur Deutung als Inselbogen-Magmatismus herangezogen wird. 
Das Alter variiert bei genereller Verjüngung in Richtung �azifik zwischen 180 und 95

Mill.J·. 
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3. Regionalgeologischer Vergleich zwischen südlichem Afrika und Antarktika

Durch zahlreiche deutliche Ähnlichkeiten der geologischen Profile und Entwicklung
des südlichen Afrika und.der Antarktika ist ihre ehemalige Zusammengehörigkeit inner
halb des Gondwana-Superkontinentes allgemein anerkannt (DuTOIT; 1937; CAADDOCK 1982; 
FORD 1972 a: HOFMANN, WEBER 19B2 a,b; POWELL, JOHNSON, VEEVERS 1980; MILLER 1982). 

Ausgehend von dem in den vorangegangenen Kapiteln zusammengetragenen Tatsachenmate
rial so�l im folgenden die Paßfähigkeit beider Kontinente für korrelierbare Zeitab
schnit�e kritisch überprüft und sowohl auf Äquivalente als aucb auf Unterschiede und 
problematische Korrelationen hingewiesen werden. Als Ausgangsposition gilt hierbei 
der Istzustand vor der Aufspaltung des Superkontinentes, die den Aufstieg der Ferrar
bzw. Stormberg-Magmatite vor ca. 190 Mill. Jahren ermöglicht. Dabei bleibt die Frage 
nach eventuellen präjurassischen Plattenbewegungen unberührt, zumal sie unwahrschein
lich sind. Präriphäische Plattenrotationen werden aufgrund von paläomagnetischen Un
tersuchungen abgelehnt (BRIDEN 1976: WINDLEV 1981; PIPER 1976; DUNLOP 1981; McELHINNV, 
McWILLIAMS 1977). Ebenso sprechen die Verbreitung panafrikanischer Deformationen in 
den ehemaligen Geosynklinalgebieten und auf älteren Konsolidatmonsgebieten (z.B. Mo
zambique Belt) sowie das weitgehende Fehlen von hochdruckmetamorphen Mineralassozia
tionen (nur lokal im Gariep-Becken, Abb. 13) und von Initialiten gegen plattentekto
nische Deutungen. l<RÖNER (z.B. 1979) ordnet die panafrikanischen Deformationen einem 
übergangsstadium zu, das von ensialischen Prozessen zu echter Plattentektonik des Pha
nerozoikums überleitet. 

3.1. Präriphäiku� 

Im südlichen Afrika.sind präriphäische Gesteine durch eindeutige Lagerungsverhält
nisse und zahlreiche absolute Altersbestimmungen für weite Gebiete nachgewiesen. Trotz
dem bleibt �uch hier für eine Reihe von Gesteinsfolgen die Altersfrage ungeklärt. Für 
die Aufschlußgebiete des Ostantarktischen Kratons sind viel weniger Zeitbelege verfüg
bar. Wenn auch für einige Gebiete·•wie z.B. Enderby-Land Altersdatierungen vorliegen 
'.(SOBOTOVIC 1176; SOBOTOVIC u .a. 1974: RAVIC, SOBOTOVIC u .a. 1974; RAVICH 1982), muß 
mit Fehldeutungen gerechnet werden. 

Beim Vergleich des a r.c h a i s c h e n K r i s t a l l  i n s  (Tab.15) soll 
auf Ähnlichkeiten, aber auch auf Unterschiede der Gesteinsausbildung eingegangen wer
den. Die für das ant�rktische Archaikum typischen Charnockite und Enderbite (RAVICH 
1972 a,b) sind aus dem südlichen.Afrika nur ganz untergeordnet bekannt (für Mo�am
bique bei AFONSO 1976), wobei aber auch nicht ausgeschlossen ist, daß sie bei Vorha
densein unter anderen petrographischen Bezeichnungen beschrieben worden sind. 
Süd�_frikan_ische Grünsteinzonen konzentrieren sich auf die archaischen l<ratongebiete. 
Untergeordnet sind sie aber auch darüber hinaus bekannt, so aus der Limpopoprovinz-, 
wo sie trotz der 2.000 Mill.J. Aktivierung noch �rkennbar sind. Ihr Nachweis_in pan-

·afrikanisch regenerierten Gebieten, so im Mozambique Belt steht aber aus. Da für den
Ostantarktischen Kraton jüngere überarbeitungen bestimmend sind, erklärt sich die
Schwierigkeit des Nachweises von Resten der Grünsteingürtel.
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_A_b_b�•....,3�5_: Palinspastisohe Schemakarte von Gondwana-Antarktika und
Gondwana-Afrika bezogen auf archaisches Fundament 
Palinspastic map of Gondwanian Antarctica and Africa 
related to Archean basement 
Der Kaapvaal-Kraton hat möglicherweise seine Entsprechung 
im Liegenden der Ahlmannryggen-Gruppe. 
(verwendete Literatur siehe Text, siehe auch Abb.2, 
Legende siehe S.8/91 GD-Great Dyke, L-P -Limpopo-Provinz 
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In den archaischen Kratonen des südlichen Afrika ist es charakteristisch, daß die 
seit 2.500 Mill.J. konsolidierten Anteile nicht bis an die Küste des Indiks reichen. 
Entweder sind sie nachträglich überprägt, oder durch meso-känozoische Gesteine ver
deckt. So verwundert es nicht, daß in Antarktika bisher noch keine Äquivalente ar
chaisch entstandender kristalliner Struktureinheiten nachgewiesen werden konnten, die 
nachträglich nicht aktiviert worden sind. Nur nas Areal der Ahlmannryggen-Gruppe bie
tet Anhaltspunkte (Abb. 35) arohaisohen Grunctgebirges durch indirekte Ableitung� 

Es bleibt aber ein Rätsel, wie im westlichen Dronning Maud Land neben mitterprote
rozoischen oder noch älteren Deckgebirgsablagerungen (Ahlmannryggen-Gruppe- > 1)700 
Mill.J.), die kaum metamorph verändert und von magmatischen Prozessen nur bis 860 
Mill.J. betroffen sind, Fundament des Ostantarktischen Kratons auftritt, das am Ende 
des Präkambriums durch thermotektonische Vorgänge erheblich aktiviert worden ist. 

Auf beiden Kontinenten stehen Anorthositmassive an (POWELL, JOHNSON, VEEVERS 1980). 
Der Anorthositkörper des -EliseeT-Massivs im Zentralen Dronning Maud Land (nach RAVICH 
1982 3.000 Mill.J. alt) zeigt mit seiner Ausdehnung von ca. 1.000 km2 ähnlichen Aufbau 
wie der 6.000 km2 große Complexo gabro-anortos1tico de Tete in der VR Mo�ambique. Das 
von AFONSO (1976) für diesen Intrusivkörper angenommene jungpräkambrische Alter ist 
nicht belegt und auch sehr unwahrscheinlich. 
Granulite finden sich in beiden Kontinenten. Ihre Bildung wird auf archaische bis alt
proterozoische Deformationen bezogen. 
Im Mozambique Belt Tansanias sind aber auch granulitische Gesteine bekannt, deren Meta
morphose ins Jüngstpräkambrium gestellt wird (COOLEN u.a. 1982, Abb. 13). 

Präriphäische Epik r a t  o n b e c k e n  bieten für regionalgeologischen 
Vergleich günstige Voraussetzungen (VAJNER 1976 z.B.). Ihre Anlage zeichnet sich im 
südlichen Afrika dadurch aus, daß eine Verlagerung der Beckenachsen nach N bis W (Abb. 5) 
im Laufe einer langen Entwicklung (zwischen 3.000 und 1.700 Mill.J.) zu verzeichnen ist. 

Charnockit/Enderbit 
Anorthosit 
Intrusion von "layered" Basiten 
Granulit 
Grünsteingürtel 

archaische Kratongebiete, 
später nicht aktiviert 
thermotektonische Aktivierung im 
Zeitraum 450 bis 650 Mill.J. 

südliches Afrika 

vorhanden 
vorhanden 
Bushveld Intrusion 
vorhanden 
weit verbreitet, in 
jüngeren Aktivierungs
gebieten verwischt 
weitflächig vor
handen 
Mozambique Belt 
weitflächig einge
treten 

Tabelle 15,; Vergleich präriphäischen Kristallins 

Dronning Maud Land 

weit verbreitet 
vorhanden 
fehlt 
weit verbreitet 

nicht nachgewiesen 

scheinen. 
zu fehlen 
weit verbreitet 

Die Parallelisierung der Ahlmannryggen-Gruppe, der einzigen präriphäischen, nicht 
aktivierten Epikratonbildung von Antarktilca, kann sich an deren Ausbildung und Alter 
orientieren (NEETHLING 1972 a). Durch die Rotfärbung im oberen Teil der Ahlmannryggen
Gruppe (Tab. 1,1) bietet sich der Vergleich mit der Waterberg-Gruppe an (1.800 bis 2.000 
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Abb. 36: 
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Palinspastische Schemak:arte von Gondwana-Antarktika und 
Gondwana-Afrika bezogen au.1' mittelproterozoische bis ar

chaische Epikratonbecken. 

Palinspastic map of Gondwanian Antarotica related to 
Middle Proterozoic and Archean epicratonic basins 

Wahrscheinlich entspricht die Ahlmannryggen-Gruppe der

Waterberg-Gruppe. 
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Mill.J.), die als älteste Rotformation in der Erdgeschichte Südafrikas gilt (Abb. 36). 
Vom lithologischen Standpunkt bestehen überhaupt einige Übereinstimmungen, wie der Auf
bau der Gesteinsassoziation, das Auftreten von Jaspilitkonglomeraten, die sich im süd
lichen Afrika von den Eisenerzen der Transvaal-Supergruppe ableiten lassen, und das 
Bildungsmilieu. Die Parallelisierung steht im Einklang mit den Altersangaben von 1.700 
Mill.J. alten Intrusiva, die der Ahlmannryggen-Gruppe ein höheres Alter als 1.700 Mill.J. 
belegen. 

Weitere Ähnlichkeiten zwischen Waterberg- und Ahlmannryggen-Gruppe beziehen sich auf 
das Auftreten von Lagergängen und Stöcken (1.400 Mill.J.) in der Waterberg-Gruppe (OOST
HtJI'.ZEN, BURGER 1964). Doch ist dieser intrusive Magmatismus im südlichen Afrika nur ganz 
untergeordnet verbreitet, während er im westlichen Dronning Maud Land bestimmendist. Hin
sichtlich des Magmatismus besteht ein Unterschied zwischen beiden Kontinenten in dem 
Fortdauern magmatischer Tätigkeit im Bereich der Förderspalte des Jutulstraumen bis ins 
Riphäikum (ca. 860 Mill.J.). 

3.2. Tektogenetische Beanspruchungen zwischen 2.000 und 900 Mill.J. 

Im südlichen Afrika ist die thermotektonische Überprägung archaischer Kratongebiete 
vor etwa 2.000 Mill.J. in der Limpopo-Provinz ein markantes Merkmal (Abb. 9 und Abb. 35). 
Aber in den Aufschlußgebieten von Antarktika läßt sich diese Aktivierungszone nicht wie
der erkennen. 
Demgegenüber finden sich Parallelen (Abb. 37) zu der südlichen Umrandung des archaischen 
Kaapvaal-Kratons, die durch eine im Zeitraum zwischen 1.200 und 900 Mill.J. gebildete 
Faltenzone des Namaqua-Natal-Mobilgürtels vertreten wird. Dieser Mobilgürtel ist durch 
Bogenform in Namaqualand, durch abnehmende Deformationen in Richtung Kaapvaal-Kraton 
gekennzeichnet (Abb.11). 
Aus dem antarktischen Kontinent sind zwar keine der Namaqua-Natal-Deformation zeitlich 
genau entsprechenden Gesteinsbildungen bekannt, es gibt aber vergleichbare Folgen (Nim
rod-/Ruker Tektogenese). Die Hauptdeformation des Shackleton-Range-Kristallinkomplexes, 
die vor ca. 1.500 Mill.J. abgeschlossen ist (HOFMANN, PAECH 1980), läßt sich in diesen 
Zeitabschnitt einordnen. Die Abfolge der Skidmore-Gruppe zeigt einige Ähnlichkeiten mit 
der afrikanischen Faltenzone, al�erdings in Superposition auf älterem Fundament. Die 
hierzu zu stellenden Gesteine der Raad-Gruppe (Tab. 10) entstammen keiner geosynklinal
ähnlichen Gesteinsserfe wie im Namaqua.,.Natal-Belt, sondern leiten sich von vordem gra
nulitfazi'eill beanspruchtem Fundamentkomplex ab. 

Im polnahen Transantarktischen Gebirge ist die Nimrod-Tektogenese offensichtlich auf 
die�en Zeitabschnitt zu beziehen, so daß an der Westflanke des Ostantarktischen Kratons 
Metamorphite auftreten, die als Äquivalente des Namaqua-Natal-Mobilgürtes aufgefaßt wer
den können. Das trifft auch für das Kristallin der Falkland-Inseln zu (REX, TANNER 1982). 
Wegen der spärlichen Aufschlüsse gibt es keine Informationen über Verlauf und inneren 
Aufbau des Gesamttektogens auf dem antarktischen Kontinent. 

Im östlichen Namaqualand bilden sich unmittelbar nach der Faltung kleine Molasse
becken (Koras-Gruppe) heraus, \die neben dem Abtragungsschutt des Morphogens auch sub-
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Abb.37: Palinspastische Schemakarte von Gondwana-Antarktika und Gondwana-Afrika 
bezogen auf Tektonik (900 - 1700 Mill.J.) 
Palinspastic map of Gondwanian Antarctioa and Africa related to the 
period before 900 - 1700 m.y. 
Der Namaqua-Natal-Mobilgürtel läßt sich nicht nach Antarktika unmittelbar 
verfolgen. Entsprechen.de tektonis�che Strukturen treten aber sporadisch auf, 
ohne daß ein Gürtel rekonstruiert werden kann. 
(verwendete Literatur siehe Text, Legende siehe s. 8/9) 
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�quente Vulkanite (1.000 bis 1.200 Mill.J.) aufnehmen. In Antarktika fehlen derartige 
Gesteinsfolgen. 

3.3. Riphäikum 

Die riphäische Entwicklung von Antarktika zeigt für die Geosynklinalentwicklung deut
liche Parallelen zum südlichen Afrika (Abb. 38). 

3.3.1. Geos:ynklinalentwicklung 

In beiden Teilbereichen des ehemaligen Gondwana-Superkontinentes bestehen ausgedehnte 
riphäische �eosynklinalgebiete, die sich durch sehr mächtige Klastitfolgen (weit über 
1 klil mächtig) auszeichnen. 
Im Gondwana-Afrika beginnt die Sedimentation in einigen Gebieten mit kontinentalen Fol
gen (Nosib-Gruppe im Damara-Becken, Abb. 12), die nach oben in marine, vielfach mit 
Flysch verglichene Serien übergehen. Typisch turbiditische Sedimentmerkmale sind aber 
kaum ausgebildet. Teilweise gesellen·sich karbonatische Einlagerungen zu den Klastit
serien. Initialite sind mit Ausnahme des Gariep-Beckens nur untergeordnet vertreten. 
Die Anordnung der Akkumulationsräume ist durch Anex eines intrakontinentalen Ausläufers 
(Damara-Becken) an die küstenparallel verlaufenden Becken charakterisiert. 

Auf dem antarktischen Kontinent ordnet sich das System riphäischer Geosynklinalbek
ken (Abb. 29) im wesentlichen der Richtung des Meridians 160° E als lineares Element 
unter. Ihre Ausfüllungen zeigen in lithologischer Hinsicht deutliche Parallelen zum 
südlichen Afrika. ·Turbiditische Merkmale sind aber deutlicher vorhanden, aus denen bek
kenachsenparal.leler Transport abgeleitet werden kann. Das Vorkommen von Initialiten 
konzentriert sich auf einzelne Becken (z.B. im Bereich der Pensacola Mts.). 
Die Entwicklung riphäischer Geosynklinalen zeigt in beiden Kontinenten also viele Ähn
lichkeiten (siehe auch CRADDOCK 1982; FORD 1972; HOFMANN, WEBER 1982,1983; STUMP 1976 a; 
SUTTON 1977). 

3.3.2. Tafelentwicklung 

Riphäische Tafelsedimente weisen nur im südlichen Afrika größere Verbreitung auf 
(Abb. 12). Sie werden im Nama-Becken durch klastische Folgen vertreten, die von Rand
zonen der Geosynklinalen aus allmählich immer weiter auf den Kalahari-Kraton übergrei
fen (GERMS 1972). Ihre Entwicklung ist auf dem Kraton durch flache Schwellen bestimmt. 
Synsedimentäre Störungstektonik ist nicht bekannt. 

Zeitliche Tafeläquivalente in Antarktika (Turnpike-Gruppe, Urfjell-Gruppe?) haben 
durch ihre begrenzte Ausbildung und enge Beziehung an aktive Störungen einen von dem 
des südlichen Afrika abwei�henden Charakter (Abb. 38). 
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Abb.38: Palinspastische Schema.karte von Gondwana-Antarktika und Gondwana-.A:frika 
bezogen au:f die Tektogenese an der Wende Präkambrium/ Phanerozoik:um 

Palinspastic map of Gondwanian Antarctioa and Africa related to the 
tectogeneses at the end of Preoambrian end beginning Phanerozoio times 

Der Faltenstrang des panafrikailisch�n Tektogens setzt sioh im gesamten 
Tr.imsantarktischen.Ge.birge fort. Thermotektonisohe .Aktivierungen des 
Mozambique Belt sind auch aus Antarktika bekannt. 

(verwendete Literatur siehe Text, Legende siehe S. 8/9). 
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3.4. PanafrikaniLlche bzw. Beardmore-Tektogenese 

Bedingt durch die sehr ähnliche riphäische Geosynklinalentwicklung ist die am Ende 
des Präkambriums eintretende tektogene Ausgestaltung in beiden Kontinenten ähnlich 

(Abb. 38), (STUMP 1976 a, b; FORD 1972; HOFMANN, WEBER 1982,1983). 

Unter den in dieser Faltungsperiode auftretenden Deformationeintensitäten dominiert 
Phyllittektonik. Im besser überschaubaren Afrika läßt sich deutlich ihre Zunahme zum 

Tektogeninnern verfolgen, während die Faltenvergenz auf die konsolidierten Kratonge
biete gerichtet ist. Teilweise steigert eich die•tektogene Deformation am 

NW- und W-Rand des Kalahari�Kratons bis zur Schuppen- und Deckentektonik (Abb. 13), 

wobei teilweise randlich auch die Tafelformationen der Nama-Gruppe einbezogen werden. 

Dieser generelle Bauplan läßt sicb,:vermutlich bedingt durch nur fragmentarische Auf
schlußgebiete, in Antarktika nicht wiedererkennen. In North Victoria Land wäre unter 

Zugrundelegung des panafrikanischen Baustile mit der gneistektoniech deformierten Wil
son-Gruppe (KLEINSCHMIDT, SKINNER 1981) erst das Zentrum des Beard.more-Tektogens er

reicht (Abb. 31). 

Es uberwiegt im Transantarktischen Gebirge Faltenvergenz zum Ostantarktischen Kraton 

hin, wobei aber auc� hinreichend Beispiele entgegengesetzter Vergenz bekannt sind 

(Abb. 31 1 38). 

Das Deformationsalter ist in beiden Kontinenten nach absoluten Altersbestimmungen 

zu urteilen gleich (500 bis 650 Mill.J.), wie sich auch Auswirkungen von subsequentem 
Magmatismus durch das Auftreten von Granitoidkörpern erkennen lassen, deren Bildung 
nach Abschluß der Faltung bis zur Zeitmarkß vor 400 Mill.J. andauern kann. Für Antark

tika ist eine gegenüber dem südlichen Afrika weitaus größere Verbreitung (vgl. Abb. 13 

und 38) charakteristisch. 

Neben den riphäiechen Geosynklinalgebieten wird im Untersuchungsraum auch der sta

bile Kraton von endogenen Prozessen betroffen, die an die Grenze Proterozoikum - Phan
erozoikum zu stellen sind. Der östliche Teil des südlichen Afrika wird von panafrika

nischen thermotektonischen Aktivierungen durchzogen, die neben Faltungedeformationen 
in Verbindung mit schwach-metamorphen Umwandlungen (Umkondo-Gruppe an der Ostflanke 

des Simbabwe-Kratons), von anatektischen Aufschmelzungen und Bildung von Granitoidkör

pern begleitet werden und eine Verjüngung der absoluten Alter von älteren Metamorphi
ten bewirken (Abb. 35). 

Ähnliche Erscheinungen sind auch aus den hier betrachteten antarktischen Gebirgen (Zen

trales Dronning Maud Land, Enderby Land, Shackleton Range) bekannt. 

3.5. Kambrium bis Unteres Ordovizium 

Kambrische und unterordovizieche suprakrustale Gesteine sind nur aus dem Transant

ar.Ktischen Gebirge und dessen Fortbau im Weddell-Sektor bekannt (Abb. 30). Im südlichen 

Afrika beschränkt sich die Kenntnis uber diese Ablagerungen nur auf Funde von Archäo
zyathiden-fübrenden Kalksteingeschiebe� (COOPER, OOSTHUIZEN 1974), die zumindest die 

Existenz von kambrischen Gesteinen im südlichen Afrika beweisen. Transport aus Gebie

ten der jetzigen Antarktika sind unwahrscheinlich, da die Tillite des Great Karroo 

Basin auf ein nördliches Liefergebiet (SaB..oSiMo-Hochgebiet) zu beziehen sind. Mögli
cherweise bilden die Molassebildungen derKlipheuwelf-Gruppe vergleichbare Formationen. 
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3-.6. Karroo- bzw. Beacon-Supergruppe 

Nach Abschluß der letzten altpaläozoischen tektogenetischen Deformationen beginnt 
auf den kratonisierten Gebieten zunächst in einzelnen Senken eine Akkumulation von Se
dimenten, die bis_in die Trias mit lokalen Hiati andauert. Die lithologische Ausbildung 
dieser Gesteinsserien ist auf beiden Kontinenten sehr ähnlich, so daß die Gesteinsgrup
pen zu parallelisierbaren Einheiten zusammengefaßt werden können (Tab.-16), 

. 

A th 
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Witteberg-Gruppe b Bluff Cove Beds 
Bokkeveld-Gruppe 0 Port Stanley Bads 

() Taylor-Gruppe 
Cl! Fox Bay Bads 

Tafelberg-Gruppe Q) Port Stephans Bads p:i 

Tabelle J§s Stratigraphischer Vergleich der Schichtenfolgen des 
Ordovizium bis Jura 

Für Parallelisierung� lassen sich folgende Merkmale heranziehen: 

Jura 
Trias 

Perm 

Karbon 

Devon 
Ordovizium 

-� Glazialablagerungen, deren �lter in beiden Kontinenten ähnlich ist (TRUSWELL 1980).
Es gibt keinen .Nachweis für Altersverschiedenheit,

-- permische kohleführende Formationen mit Glossopteris-Flora, 
-- Schichten mit Lystrosaurus-Funden, die an die Basis der Trias gestellt werden, 
-- Basaltmagmatismus mit Alterswerten zwischen 160 - 200 Mill.J. 

3.6.1. Präglazialablagerungen 

Vor der permokarbonischen Gondwana-Vereisung konzentrieren sich im südlichen Afrika 
Sedimentanhäufungen auf das Cape-Becken, das sich im Laufe des Perm zum Great Karroo 
Basin erweitert. Sein Detritus stammt fast ausschließlich aus einem im Norden gelegenen 
Liefergebiet, das über einen langen Zeitraum aktiv ist (Ordovizium bis Perm einschließ-· 
lieh) und gewaltige Mengen von Schuttmaterial bereitstellt, so daß in der Cape Range 
Mächtigkeiten von ül>er 5 km erreicht werden, die nach Norden in-Richtung Liefergebiet 
abnehmen (Abb. 14). Eine für diesen Zeitabschnitt denkbare Migration der Trogachse kann 
nicht bestätigt werden. 
Abweichende Entwicklung hiervon zeigen die Präglazialablagerungen in Antarktika. Im 
Ro�s-Sektor kommen sie offensichtlich nur in relativ eng begrenzten intermontanen Becken 
vor, zwischen denen sich ausgedehnte Abtragungsgebiete einschalten (Abb. 39). Höhere 
Mächtigkeiten treten im Weddell-Sektor auf, wo ein größeres Sedimentationsbecken das 
heutige Gebiet der Pensacola und Ellsworth Mountains zu umfassen scheint. Sie dürften 
den Obergang in den geschlossenen Akkumulationsraum des Cape-Beckens herstellen. 

f.i 
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Palinspastische Schemakarte von Gondwana-Antarktika und Gondwana-Afrika 
bezogen auf Paläogeographie des präglazialen Paläozoikums 

Palinspastic map of Gondwanian Antarctioa and Afrioa related to 
the paleogeograpby of preglacial Paleozoic sequenoes 

Hohe Mächtigkeiten von Sedimenten enthält die Cape-Vleddell-Senke, 
in anderen Gebieten sind sie meist geringer. 
(verwendete Literatur siehe Text; Legende siehe s. 8/9) 
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�.6.2. Permokarbonische Glazialablagerungen 

Für die auf weiten.Flächen des ehemaligen Gondwana-Superkontinentes abgelagerten 
glazigenen Sedimente sind die paläogeographischen Verhältnisse des Präglazials noch 
wirksam (Abb. 40). Im Ross-seitigen Transantarktischen Gebirge sind Glazialablagerun
gen nur lokal entwickelt und die Mächtigkeiten übersteigen nicht 500 m sondern liegen 
meist weit darunter. Die Haupttransportrichtung zeigt bei paralleler Anordnung zum 
heutigen Transantarktischen Gebirge in Richtung Weddell-See. Im Weddell-Sektor sind 
die Mächtigkeiten höher, so daß dieser Raum wieder als tlbergangsbereich zur Senke des 

Great Karroo Basin aufgefaßt werden kann. Es fehlt allerdings der Nachweis von marin�m 
Ablagerungsmilieu. 

3.6.3. Postglazialablagerungen 

Nach Rückzug der permischen Gletscher bilden sich noch im Perm Bedingungen für üp
pige kalthumide Vegetation heraus, so daß sich mächtige Kohlelager akkumulieren können. 
Die meist feinklastischen bis arenitischen Begleitsedimente erreichen vor der Cape 
Range unter offensichtlich marinem Milieµ Mächtigkeiten von über 2.000 m. Kohleablage
rungen fehlen in diesem Bereich. Diese konzentrieren sich auf die Nordfianke des Great 

Karroo Basin und auf eine Reihe von Intermontan-Becken, die sich auf dem SaBoSiMo-Hoch
gebiet herausbilden (Abb. 16). 

Die asymmetrische Mächtigkeitsanordnung des Great Karroo Basin spiegelt sich nicht 
in den äquivalenten Bildungen des antarktischen Kontinentes wider (Abb. 41). Zwar kon
zentrieren sich die erhöhten Mächtigkeiten (über 1.000 m) auf den Weddell-Sektor, aber 
auch in den zentralen Transantarctic Mountains liegen die Schichtdicken über 500 m. 
Erst weiter im Norden, in Victoria Land, setzt sich die unterernährte Ausbildung mit 
geringeren Sedimentanhäufungen und begrenzten Akkumulationsräumen durch. Trotzdem sind 
lithologische Ähnlichkeiten zwischen afrikanischen und antarktischen Kohleformationen 
sehr deutlich. Das bestätigt sich auch in den tuffigen und tuffitischen Einlagerungen. 
Die Sedimentation im Postglazial wird auf beiden Kontinenten durch tektogenetische Be
wegungen beeinflußt, indem der Sedimentationsraum eingeengt wird und sich die Schüt
tungsrichtungen ändern. Es ist zu erkennen

1
, daß die Lieferung des klastischen Materials 

auf Gebiete bezogen werden kann, die an der Wende Perm/Trias tektogenetisch beansprucht 
werden. So läßt sich auch die Bildung des Turbidit-Beckens der Trinity-Peninsula-Gruppe 
auf der Antarktischen Halbinsel erklären (Abb. 41). 

3.6.4. Cape-Weddell-Faltung 

Der Raum der Cape Range im südlichen Afrika und des Weddell-Sektors in Antarktika 
wird an der Grenze Perm/Trias tektogenetisch deformiert. Das Alter der Faltung ist am· 
ehesten im südlichen Afrika zu bestimmen. Schon während der Ablagerung der permischen 
Ecca-Gruppe machen sich tektonische Bewegungen durch Herausbildung eines neuen Liefer
gebietes bemerkbar. Sie dauern bis zur Ablagerung der unteren Beaufort-Gruppe an, da 
deren Schichten in die Faltung einbezogen sind. In der Cape Range liegen Stormberg-Se

dimente Cape-Falten diskordant auf (DuT0IT 1954). Damit dürfte die Cape-Faltung bis zu 
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Abb. 40: Falinspastische Schein:akarte von Gondwana-Afrika und Antarktika bezogen 
auf Paläogeographie permokarbone Vereisung 
Palinspastic map of Gondwanian Antarctioa and Africa related to the 
paleogeography of the Permo-Oarboniferous glaciation 
�ohste Mächtigkeiten treten wieder in der Oape-Weddell-$enke.auf�
dier aus verschiedenen Richtungen_Matel!_ial zugeführt _wird. 
(!verwendete Literatur siehe Text, vg]l.' auch Abb. 15, Legende siehe
s.- 8/9) 
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Abb. 41: Palinspastische Schemakarte von Gondwana-Antarktika und Gondwana-Afrika 
bezogen auf die Paläogeographie des postglazialen Perm (kohleführend) 

Palinspastic map of Gondwanian Antarctioa and Africa related to paleo
geography of·coaJ.-bearing Permian sequences 

Obwohl das Cape-Weddell-Becken noch durch hohe Mächtigkeiten ausgezeich
net ist

t 
scheint lokal. die Faltung schon einzusetzen.'

(verwen.e1.ete Literatur siehe Text, vgl. auch Abb. 16; Legende siehe S.8/9) 
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Abb. 42: Palinspastische Schema.karte von Gondwana-Antarktika und Gondwana-Afrika
bezogen auf paläotektonisches Regime in der Trias und im obersten Perm 

Palinspastic map of Gondwanian Antarctica and Africa related to the 
pa.leotectonic regime of the Triassic and uppermost Permian periods 

Das Cape-Weddell-Becken ist ausgefaltet und die Schüttungsrichtungen 
haben umgeschwenkt. Das meiste Material. wird in das Turbiditbecken 
der 'l:rinity-Peninsula-Gruppe geliefert.: . · 
(verwendete Literatur siehe Text, vgl. Abb.1?, Legende siehe s.8/9)
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Beginn der Trias wirksam sein. 
In Antarktika bestehen weniger Möglichkeiten, das Faltungsalter zu bestimmen. Das kohle
führende Perm der Ellsworth und Pensacola Mountains ist alij jüngste Folge von der Defor
mation betroffen. Jüngere Beacon-Sedimente fehlenldört. 

Der für die Cape Range typische asymmetrische Tektogenaufbau ist in Antarktika nicht 
wiederzuerkennen, ganz abgesehen von der abnormen·Lage der Streichrichtupg der Ellswortn 
Mts. und der störungs-kontrollierten Tektonik in-den Pensacola Mts. Ein Vergleich mit 
aulakogenartigen Strukturen bietet sich an (W!T 197�j DINGLE, SIESSER, NEWTON 1983). 

3.6.5. Jurassischer Tafelmagmatismus 

In den betrachteten Kontinentarealen ist das Vorkommen von jurassischen Magmatiten 
meist basischer Zusammensetzung charakteristis?h (Ferrar-Gruppe in Antarktika und ·storm
berg-Vulkanite im südlichen Afrika, siehe Tab. 16). Ihre Ausbiidung zeigt t!otz vieler 
Ähnlichkeiten (NEETHLING 1972 b) auch eine Reihe von Unterschieden (Tab. 17). 

Antarktika südliches Afrika 

Dolerit-Sills weit verbreitet weit verbreitet 
basische Extrusiva wenig aufgeschlossen weit verbreitet in ;Libombos 

und Zentrum Great Karroo Basin 
saure Extrusiva nicht bekannt . · in \Lib!>mbos weit verbreitet
doleritische Gangschwärme kaum aufgeschlossen weit verbreitet 
Pyroklastika selten (saure) selten 
layered Intrusion Dufek Intrusion nicht vorhanden 
Vulkanitmächtigkeit meist unter 1 km bis 5 km 
Ringkomplexe nicht bekannt vorhanden 
Alkali-Vulkanschlote sehr selten vorhanden vorhanden 

Tabelle)!l!. Merkmalsvergleich jurassischer Magmatite im Tafelgebiet 

Nach den in Tab, 17 zusammengestellten Merkmalen ist deutlich, daß jurassischer 
Magmatismus für den afrikanischen Kontinent (Abb. 25) eine weitaus größere Bedeutung 
besitzt als für Antarktika (Abb. 32). 

Basierend auf Ti02-Gehalten und TiO,!P2o5 Verhältnissen scheiden RHODES, BORNHORST
(1976) drei petrologische Provinzen aus, wobei Dronning Maud Land und südliches Mo�am
bique einer Provinz angehören. NEETHLING (1972 b) stellt deutliche Ähnlichkeiten der 
mesozÖischen Basalte in Dronning Maud Land und südlichem Afrika heraus. 1968 hatten 
sich schon COMPSTON, McDOUGALL, HEIER (1968) mit e�nem derartigen Vergleich beschäftigt. 

1 

1 
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Abb.43: PaJ.inspastische Schemakarte von Gondwapa-Antarktika und Gondwana-Afrika 
bezogen auf die PaJ.äotektonik des Jura. 
PaJ.irispastic map of Gondwanian Antarctica and Africa related to the 
paJ.eotectonic regime of Jurassic period 
Während 1m Hinterland gewaJ.tige Mengen ba sischer Magmatite aufsteigen, 
(besol;lders 1m südlichen Afrika) ist der Pazifikrand plattentektonisch 
aktiv�• 
(verwendete Literatur siehe Text, vgl. auch Abb. 25, 32; Legende siehe 
s.B/9)
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ß:. Position von Afrika und·Antarktika im Gondwana-Superkontinent 

Die ehemalige Zusammengehörigkeit von Afrika und Antarktikti ist zeitig erkannt und 
später mehrfach bestätigt worden (Du TOIT 1937; BARKER, GRIFFITH 1977; BARRON, HA}.ffiI
SON, HAY 1978; BERGH 1977; CRADDOCK 1970, 1982; DIETZ, HOLDEN 1970; DIETZ, SPROLL 1970; 
ELLIOT 1972; FORD 1972; HOFMANN, WEBER 1982 a, b; KING 1958, 1965; LaBRECQUE, HAYES 
1979; LaBRECQUE, KELLER 1982; MAACK 1969; MILLER 1983; NORTON 1976, 1982; NORTON, SCLA'."' 
TER 1979; POWELL, JOHNSON, VEEVERS 1981; SCHOPF 1969; SCRUTTON 1973; A.G. SMITH, HALLAM 
1970; STUMP 1976 a, b; SUTTON 1977). Dabei gehen die Ansich_ten über die ehemalige Posi
tion doch soweit auseinander (Abb. 34), daß zwischen den extremen Varianten Differenzen 
von 2000 km auftreten. 

4.1. Bedeutung des Falkland/Malwinen-Plateau 

Schon seit WEGENER (1929) und ADIE (1952 a, b) ist die Bedeutung der Falkland-/ 
Malwinen-Inseln für Rekonstruktionen des Gondwana-Superkontinentes bekannt. Diese hat 
aber mit der Einbeziehung des Falkland-/Malwinen-Plateau insgesamt noch zugenommen 
(BARKER u.a. 1974; BARKER, GRIFFITH 1977; BASSOV u.a. 1982; EWING u.a. 1971; LaBRECQUE, 
HAYES 1979; MAACK 1969; RABINOWITZ, CANDE, LaBRECQUE 1976; SCRUTTON 1973; URIEN, ZAM
BRANO 1973). 

Lithologische Ähnlichkeiten der auf den Falkland-/Malwinen-Inseln vorkommenden Se
dimente mit denen Südafrikas waren DuTOIT (1937) schon aufgefallen, die später auch 
mehrfach beschrieben wurden (z.B. FAIRBRIDGE 1975; FRAKES, CROWELL 1967; GREENWAY 
1972; HARRINGTON 1965). Ober einem kristallinen Fundament (REX, TANNER 1982) liegen 
Äquivalente der Cape- und Karroo-Supergruppe mit vergleichbaren Mächtigkeiten diskor
dant auf (siehe Tab. 18). Die Schichtenfolge ist gefaltet, wobei die Deforrnationsin
tensität nach FAIRBRIDGE (1975) in Richtung Süden zunehmen soll. FRAKES, CROWELL 
(1967) sprechen davon, daß im Norden Isoklinalfalten und im Süden offene Falten auf
treten. Die Deformationsintensität erreicht maximal den Grad von Schiefertektonik. 

Eine angenommene Diskordanz unter den Lafon-Diamiktiten, die auf Transport aus 
westlichen Richtungen zurückgehen (FRAKES, CROWELL 1967), istlnioht überzeugend. Es

ist konkordante Beziehung zum Liegenden wie in der Cape Range Südafrikas wahrschein
licher. 

Ähnlichkeiten der geologischen Abfolge auf den Falkland-/Malwinen-Inseln mit der 
des südlichen Afrika und auch von Antarktika sind offensichtlich. Ein Unterschied 
ergibt sich durch jurassische Ablagerungen im Ostteil des Falklandplateau (BASSOV 
u.a. 1982 j MARTIN 1982).

Die ursprüngliche Position des Falkland-/Malwinen-Plateau im Bezug auf das süd
liche Afrika ist durch die Agulhas fracture zone und den steilen Nordrand des sub-
marinen Falkland-/Malwinen-Plateau im Zusammenhang mit den besprochenen geologischen 
Ähnlichkeiten sicher zu rekonstruieren (Abb. 38-43). Diese hier gewählte Rekonstruk
tion deckt sich auffallend mit den Vorstellungen von WEGENER (1929), die er in einer 
Fußnote mitteilt. 
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vura- Sedimentares Deckgeo1rge 
Ona:fl;är 
Jura Dolerite:än11:e = Ob. Stormberg-Gruppe 

Trias Bay of Harbours Forll\. u.a. 3000 m 
,. Terra Mota Sandstone, rotfarben 100 m = Beaufort-Gruppe -R � 

Perm 
0� 

�� 
Port Sussex Form., Pelit an Basis = Ecca-Gruppe 

kohlestoffreich 
Karbon ? Lafon Diamiotite = Dwyka-Gruppe 

Bluff Cove Beds 100 m = Ob. Witteberg-Gruppe 

Devon 
Silur ?

Prä-

-- -

Port Stanley / Philomel Beds 800 iil 

Fox Bay Beds mit malvinokaffrischer Fauna 
Port Stephans Beds bis 1.500 m- - -- -

------

= Bokkeveld-Gruppe 

_=_ Tafelberg-Gruppe 
--

Cape-Meridith-Gruppe, Granit
l 

Gneis, Schiefer, Pegmatit; Alter.nach REX,
TANNER (1982) 977 Mill.J. Hornblende) und_953. Mill.J. (Biotit) 

--

kambrium 
1 

Gneise und Pegmatite sind in DSDP 330 auf dem Falkland.-Plateau ca 800 km 
östlich der Fal.kland-/ Malwinen-Inseln erbohrt worden, deren Alter bei 

' epw�_.550_Mill,J. liegt ( BECKINSALE u.�, 1977 ). 

Tab. 18s Lithost�atigraphische Abfolge auf den_Falkland-/Malwinen-Inseln, vor
wiegend nach FRAKES, CROWELL (1967), MAACK (1969), FAIRBRIDGE (1975) 
und HARRINGTON (1965) mit Angaben der Äquivalente im üdlichen Afrika. 

4.2. Rekonstruktionsversuch 

Rekonstruktionen der Lage von Gondwana-Afrika und Gondwana-Antarktika zueinander sind 
durch rechnergestützte Kongruenz der 1.000 m Isobathen des Ozeanbodens am Sehelfabhang 
versucht worden (DIETZ, HOLDEN 1970; DIETZ, HOLDEN, SPROLL 1972; DIETZ, SPROLL 1970, 
siehe Abb. 34). Durch die kurze, relativ ausgeglichene, gemeinsame Kontaktlinie und die 
nach.der Aufspaltung des Superkontinentes aktive Entwicklung von Westantarktika (GRADDOCK 
1970, 1975, 1982; DALZIEL, ELLIOT 1973; ELLIOT 1972, 1982; TESSENSOHN 1979, 1981) und 
des Weddell-Riftes (GRIKUROV u.a. 1980) bzw. der Weddell-See (LaBREQUE, BARKER 1981; 
LaBREQUE, KELLER 1982) sind solche auf die heutige Morphologie ausgerichtete Analysen 
nur bedingt erfolgversprechend. Mit Annahme der Lage des Falkland-/Malwinen-Plate�us 
im Gondwana-Superkontinent zwischen afrikanischem und antarktischem Kontinent (ADIE 
1952 a, b; BARKER, GRIFFITH 1977; COOPER 1977; HOFMANN, WEBER 1982 a, b; LaBRECQUE, HAYES 
1979; MARTIN, HARTNADY, GOODLAD 1981; NORTON 1976, 1982; NORTON, SCLATER 1979; POWELL, 
JOHNSON, VEEVERS 1980; RABINOWITZ, CANDE, LaBRECQUE 1976; SCRUTTON 1973; VEEVER, POWELL, 
JOHNSON 1980) verbieten sich solche morphologischen Analysen weitgehend. 

Eine Rekonstruktion des Gondwana-Superkontinentes muß demnach in erster Linie von der 
geologischen Entwicklungsgeschichte der interessierenden Teilstücke ausgehen. Dabei sollte 
der tektogene Strukturbau und -anbau das Grundgerüst der Parallelisierungen darstellen. 
Andere geologische Merkmale können zusätzlich herangezogen werden. Für das südliche Afri
ka ist sukzessiver Anbau von jüngeren Mobilzonen um ältere Konsolidationskerne (begin
nend um archaische Kratone) in Verbindung mit Vergrößerungen von Kratonbereichen zwar 
charakteristisch, aber durc� scheinbar regellos angeordnete Aktivierungen und Regene
rationen in schon konsolidierten Arealen nachträglich zum Teil beträchtlich gestört. 

Die archaischen Kratone (Kaapvaal- oder Simbabwe-Kraton) des südlichen Afrika ha
ben keine direkte Fortsetzung auf den antarktischen Kontinent. Ein archaischer Kraton 
läßt sich nur indirekt durch Epikratonbecken in Antarktika erkennen. Aller Wahrschein-

https://doi.org/10.2312/zipe.1986.087



148 

lichkeit nach haben die Ablagerungen der Ahlmannryggen-Gruppe ihr Äquivalent in der 
Waterberg-Gruppe des südlichen Afrika (vgl. auch VAJNER 1976; NEETHLING 1972 a). Die 
in den epikratonischen präriphäischen Schichten Antarktikas auftretenden Jaspilitkon.;. 
glomerate enthalten Geröllmaterial aus dem Verbreitungsbereich der antarktischen Äqui
valente der südafrikanischen Transvaal-Supergruppe (vgl. Abb. 35, 36). Auch in Süd
afrika findet sich Gesteinsmaterial der Transvaal-Supergruppe aufgearbeitet in der 
Waterberg-Gruppe. Allerdings ist die für den Kaapvaal-Kraton in dem Zeitabschnitt 
zwischen 2.000 und 1.800 Mill.J.charakteristische Störungsrichtung von 70° in Antark
tika ebensowenig zu erkennen wie die Fortsetzung der Limpopo-Provinz (2.000 Mill.J. 
alte Aktivierungszone) und Äquivalente des Bushveld-Magmatitkompiexes (2.000 Mill.J. 
alt). 

Der erste tektonische Anbau an die archaischen Kratone des südlichen Afrika er
folgt zwischen 1.200 und 900 Mill.J. während der Namaqua-Ilatal-Tektogenese.- Bei 
großzügigerer Auslegung kann man diese Strukturen mit der Nimrod-/:Ruker-Te�o�enese

in Antarktika parallelisieren (Abb. 37), die aber auch nur sporadisch anzutreffen 
sind. Für diesen Zeitabschnitt ist die Mittlerstellung des Gondwana-Falkland-Plateaus 
zwischen Gondwana-Afrika und Gondwana-Antarktika durch das Vorkommen der Cape-Meredith
Gruppe bestätigt, deren Gneise absolute Alterswerte von 953 und 977 Mill.J. geliefert 
(REX, TANNER 1982) haben. 

Eindeutige Parallelisierungsmöglichkeiten zwischen beiden Kontinenten bietet der 
riphäische tektonische Zyklus (Panafrikanische und Beardmore-Geosynklinale). Das pa
rallel der Cape Range verlaufende Malmesbury-Becken der Panafrikanischen Geosynkli
nale findet sich in Antarktika im Transantarktischen Gebirge mit sehr ähnlichen Ge
steinsassoziationen wieder (STUMP 1976 a, b). Ebenso lassen sich die im Zeitraum 
zwischen 650 und 450 Mill.J. entstehenden tektogenetischen Strukturen der r�phäi
schen Geosynklinalserien vergleichen (FORD 1972), deren Intensität meist im Bereich 
der Phyllittektonik variiert (Abb. 38). Der Nachweis dieses. Faltenstranges auf dem 
Falkland-/Malwinen-Plateau steht noch aus. Die in der DSDP 330 am Ostende des Pla
teaus erbohrten Gneise mit "panafrikanischem" Alter von 550 Mill.J. (BECKINSALE u.a. 
1977) sind insofern nicht uöerzeugend, da im Malmesbury-Teiltektogen hochmetamorphe 
Gesteine nicht bekannt sind. Aus diesem Grunde ist ein Vergleich mit der thermotek
tonischen Aktivierungszone des Mozambique Belt auch möglich, dessen Ausläufer auf dem 
antarktischen Kontinent auf großen Flächen nachzuweisen ist (Abb. 38). Hier betrifft 
die Aktivierung ebenso wie in Afrika archaische bis mittelproterozoische Konsolida
tionskomplexe. 

Auch-in der phanerozoischen Entwicklung lassen sich im Untersuchungsgebiet Paral
lelen �rkennen. Die Ausbildung der ordovizisch-jurassischen Gesteinsfolgen des süd
lichen Afrika in Antarktika und auf dem Falkland-/Malwinen-Plateau ähnelt sich stark 
(Abb. 39). Zumindest vom Ordovizium bis einschließlich Perm ist eine Senkungszone mit 
e;höhten Sedimentanhäufungen aktiv (Cape-Weddell-Becken), die die Cape Range Südafri
kas und deren Vorland, Teile des Falkland-/Malwinen-Plateaus und den Weddell-Sektor 
von Antarktika mit Pensacola Mts. und Ellsworth Mts. umfaßt (Abb. 40, 41). In diesem 
Becken sind für das Paläozoikum Maximalmächtigkeiten bis 10 km (Cape Range) und 13 km 
(Ellsworth Mts.) errechnet worden. Unklar sind noch die genaue Konfiguration und der 
Verlauf der Achse des Gesamtbeckens bzw...-ßeiner Teilbecken (Abb. 39, 40,. 41), insbe
sondere durch die ungeklärte Position der Ellsworth Mts. in Gondwana-Antarktika. 
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Die Entwicklung des Cape-Weddell-Beckens wird durch die Faltung der Cape-Weddell
Tektogenese und damit verbundener Inversion abgeschlossen. Die Inversion des ehemali
gen Beckens in ein Hochgebiet läßt sich deutlich durch Umkehr der Schüttungsrichtun
gen an der Wende Perm / Trias erkennen (Abb. 41, 42). In der Cape Range wird diese Um
kehr schon während der Ecca-Zeit eingeleitet, woraus auf einen zeitigen Beginn der 
Cape-Faltung geschlossen werden kann, die bis in die Untere Trias andauert. Eng an 
die Faltung der Cape-Weddell-Telctogenese ist die Herausbildung des· Becke_ns der Tri-
ni ty-Peninsula-Gruppe gebunden, das als Turbidittrog der Gondwanidischen Tektogenese 
aufgefaßt werden kann und auf den pazifischen aktiven Kontinentrand Gondwanas verweist. 
Gondwanidische und Andine Tektogenese sind hierbei durch die gleichen Entwicklungsten-

. 
. 

denzen mit Vergenzen, Faltenverlauf, Deformationsintensität und subsequentem Magmatis-
mus im Zusammenhang zu sehen, wobei das Wandern der Faltung zur Weddell-See (Abb. 32, 
33) und auch die gleichgerichteten Faltenvergenzen bei plattentektonischen Deutungen
einer besonderen Erklärung bedürfen. Der aktive Plattenrand dokumentiert sich aber
zweifelsfrei durch Kalk-Alkali-Magmatismus, der in der Kreide seinen Höhepunkt er
reicht und entgegengesetzt zur Faltungswelle und Faltenvergenz allmählich zur Pazifik
ktiste migriert (180 bis 95 Mill.J.).

Zeitgleich zur Gondwaniden-Faltung steigen in weiten Kratonbereichen vorwiegend ba
.sische Magmen auf. Dieser Kratonmagmatismus hat im südlichen Afrika ebenso wie der im 
Zusammenhang stehende Kimberlit-, Karbonatit- und Alkali-Magmatismus eine weitere Ver
breitung als in Antarktika. 

Wenn für die Antarktische Halbinsel die tek�onische Entwicklung nactj der Aufspal
tung des Gondwana-Superkontinentes wenigstens in groben.Zügen rekonstruiert werden 
kann, so bleiben die Verhä.ltnisse für den übrigen Teil von Westantarktika unübersicht
lich. Sie werden häufig durch Mikroplattenbewegungen erklärt (CHATTERJEE 1980; HOF
MANN, WEBER 1982 a, b; CLARKSON 1977, 1982 b; SCHOPF 1969). Insbesondere die abnorme 
Lage der Ellsworth Mountains verlangt eine spezielle Erklärung. Es ist damit zu rech
nen, daß das Cape-Weddell-Becken während seiner ganzen Entwicklung durch Störungen 
kontrolliert wird und damit das Gebiet der Ellsworth Mts. eine aulakogenartige Struk
tur darstellt (GRIKUROV, SAMSONOV 1982), deren Störungen das abnorme Streichen bedin
gen. 

5. Schlußfolgerungen

Aus den hier vorgelegten Ergebnissen zur paläogeographisch-paläotektonischen Ent
wicklung von Teilen Gondwanas (südliches Afrika, Antarktika; Falkland-/Malwinen-Pla
teau) soll im folgenden eine Reihe von Schlußfolgerungen.diskutiert werden. 

Ähnlichkeit der geologischen Entwicklung im.südlichen Afrika und in Antarktika 
Durch zahlreiche Fakten läßt sich nachweisen, daß es in den geologischen Profilen 

des südlichen Afrika, des Falkland-/Malwinen-Plateau und von Antarktika zap.lreiche 
Parallelen gibt (Tab.'19), die auf eine ähnliche geologische Entwicklung hinweisen. 
Für das Präriphäikum bestehen folgende Ähnlichkeiten: 

Auf beiden Kontinenten sind archaisch konsolidierte Kratone vorhanden, deren 
Existenz auf Antarktika allerdings nur durch unterproterozoische Epikraton
folgen indirekt abzuleiten ist. Meist sind die archaischen Kratonanteile 
später thermotektonisch aktiviert worden, so daß sich der Altbestand nur noch 
fragmentarisch erkennen läßt. Die zeitliche Koinzidenz von Faltungsären auf 
beiden Kontinenten (z.B. Shamva- und Shackleton-Tektogenese) darf wegen des 
hochmobilen Krustenregimes im Archaikum nicht überbewertet werden. 
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Von der lang andauernden sedimentären Epikratonentwicklung im südlichen Afrika 
(ab Zeitpunkt vor 3.000 Mill.J.) scheint nach jetzigem Kenntnisstand nur die 

Waterberg-Gruppe (1.800 - 2.000 Mill.J.) auf Antarktika in der Ablmannryggen
Gruppe des Dronning Maud Land eine Entsprechung zu haben. 
Die Namaqua-Natal-Tektogenese (900 - 1.200 Mill.J.), die erstmals in der tek
tonischen Entwicklung des südlichen Afrika zu einem linearen Anbau um die 
archaischen Kratone führt (Bildung des Kalahari-Kratons), ist in-Antarktika 
mit der Nimrod- bzw. Ruker-Tektogenese zu vergleichen, deren Deformations
strukturen sich allerdings, 1möglicherweise bedingt durch den geringen Erkun
dungsstand, nicht zu einem geschlossenen Faltengürtel vereinigen lassen. 

Wenn die präriphäischen Gesteinsfolgen beider Kontinente wie oben gezeigt schon 
zahlreiche Parallelen.aufweisen, so werden in jüngeren Entwicklungsabschnitten die 
Ähnlichkeiten noch deutlicher und für Rekonstruktionen zwingender: 

Sehr gute Übereinstimmung zeigen die riphäischen Geosynklinalablagerungen der 
Beardmore- und Panafrikanischen Geosynklinalen soweit die fazielle Variations
breite innerhalb eines Geosynklinalgebietes berücksichtigt wird (z.B. Initia
litführung). 
Die aus den riphäischen Geosynklinalen hervorgegangenen Faltengürtel sind in 
Baustil und Vormacht von Pbyllittektonik und dem Auftreten von subsequenten 
Magmatiten einander sehr ähnlich. 
In beiden Kontinenten finden gleichzeitig zur Ausfaltung der Geosynklinalen 
am Ende des Präkambriums weiträumige thermotektonische _ Akt_i vierungen statt, 
die in Afrika besonders im Mo�ambique ßelt dominieren. 

Am auffälligsten sind die Ähnlichkeiten der untersuchten Gondwana-Fragmente in 
der phanerozoischen Deckgebirgsentwicklung, die im südlichen Afrika durch die Cape
und Kiµ-roo-Supergruppe und in Antarktika durch die Beacon-Supergruppe widergespie
gelt wird und zu einem gemeinsamen Entwicklungsabschnitt zusammengefaßt werden kann: 

In beiden Kbntinenten ist das Vorkommen von jurassischen Magmatiten meist ba
sischer ZuSf!.IDmensetzung charakteristisch (Obere Stormberg-Gruppe / Ferrar
Gruppe). 
In der Tri!s dominieren kontinentale kohlea:rme Ablagerungen (Beaufort- bis 
Untere Stormberg-Gruppe / postglaziale kohlearme Victoria-Gruppe). 
An der Wende Perm / Trias endet eine Telctogenese (Cape-Weddell-Tektogenese), 
deren Deformationsintensität zueinander ähnlich entwickelt ist (Schiefertek
tonik maximal). Charakteristisch ist das Ausklingen der Faltung in Richtung 
Vorland. Dagegen läßt sich das Faltenstreichen nicht im Fortbau von Kontinent 
zu Kontinent verfolgen. Durch störungskontrollierte Faltung in aulakogenarti
gen Strukturen besitzt jedes Faltengebiet relative Autonomie. Dies äußert sich 
in dem fast rechtwinklig zueinander stehenden Faltenstreichen der Pensacola 
und Ellsw�rth Mountains. 
Nach Ausklingen der Kaltzeit im Unteren Perm bilden sich klimatische Bedingun
gen heraus, die im Zusammenhang mit den Absenkungsbewegungen für Kohleakkumu
lationen günstig sind (Ecca-Gruppe / kohleführende Victoria-Gruppe). -Interes
sant ist der Nachweis von permischen Pyroklastika auf beiden Gondwana-Fragmen
ten. 
Glazigenablagerungen �iner weiträumigen Inlandvere�sung sind die wichtigsten 
Bindeglieder der Korrelation zwischen den Teilen des ehemaligen Gondwana-Super
kontinentes (Dw;y:ka-Gruppe / Tillit der Victoria-Gruppe). 
·Präglaziale Deckgebirgssedimente (Ordovizium bis Karbon) gibt es auf beiden
Kontinenten in einander entsprechender Ausbildung. 

Die gemeinsame Ausbildung des phanerozoischen Deckgebirges ist Ausdruck des auf· dem 
Qondwana-Superkontinent herrschenden Krustenregimes, das sich auch auf den übrigen Teil
stücken nachweisen läßt. Nach der endgül,tigen Konsolidierung bildet sieb �b Ordovizium 
eine große Senkungszone heraus (Cape-Weddell-Becken), deren Zentrum mit Maximalmächtig
keiten die Gebiete der Cape Range, des Falkland-/Malwinen-Plateaus und Wed�ell-Sektors 
Antarktikas (Ellsworth Mts., Pensacola Mts.) umfaßt. Offensichtlich sind diese hohen 
Mächtigkeiten Voraussetzung für die Cape-Weddell-T�lctogenese, die ihrerseits die pa
läogeographische Situation maßgeblich modelliert. Das ehemalige Senkungsgebiet im Zen-

https://doi.org/10.2312/zipe.1986.087



151 

tralteil des Cape-Weddell-Beckens wird im Zusammenhang mit der Faltung herausgehoben, 
wodurch sich das Str<:!_�smusterder Sedimentakkumulation neu formiert. Die Schüttungs.,_ 
richtungen kehren sich um und sind von nun an vom Zentrum des ehemaligen Beckens weg
gerichtet. 

Es kann zusammenfassend festgestellt werden, daß die geologische Entwicklung von 
Afrika, Antarktika und dem Falkland-/Malwinen-Plateau viele Ähnlichkeiten aufweist, 
die durch einige offene Probleme nicht in Frage gestellt werden können: 

Das Fundament der archaischen Kratone ist im südlichen Afrika durch Grani
toid-Gneis-Assoziationen und zu verschiedenen Anteilen durch Grünstein
Gürtel charakterisiert. In Antarktika bestehen die archaischen Gesteine 
demgegenüber aus Charnockit, Enderbit und Granulit und amphilxi.itfaziellem 
Gneis. Grünstein-Gürtel sind aus Antarktika nicht bekannt. Das Fehlen der 
Grünsteine dürfte einmal eine Frage des Kenntnisstandes seiri und zum ande
ren damit zusammenhängen, daß sie durch nachträgliche thermotektonische 
Aktivierungen bis zur Unkenntlichkeit überprägt sind, Von Bedeutung sind 
die Anorthositmassive, deren Auftreten sich mit dem von Grünstein-Gürteln 
ausschließen soll (SUTTON 1976). 
Im südlichen Afrika fehlen Indikationen der unterordovizischen Ross-Tekto
genese, die aber auch in Antarktika mit der Beardmore-Tektogenese im Zusam
menhang gesehen werden muß (gleiche Anordnung der Faltenstrukturen und ähn
liche Deformationsintensität). 

Einige minerogenetische Aspekte der ähnlichen Krustenentwicklung im südlichen Afrika 
und in Antarktika 

Wenn auch die Minero!Senie des Untersuchungsgebietes nicht unmittelbarer Gegenstand 
vorliegender Arbeit ist, sollen doch einige Aspekte aufgezählt werden, die für die 
Einschätzung der Perspektivität von Interesse sind: 

Für das südliche-Afrika sind die Basite und Ultrabasite der Grünstein-Gürtel 
wichtige Erzbringer (daher Bezeichnung Gold-Gürtel). Sie sind in der VR 
Mo�ambique kaum vertreten und in Antarktika noch nicht erkannt. 
Die bergwirtschaftlich hochbedeutenden Gesteinsfolgen der Witwater1.-and-Triade 
und des Bushveld-Magmatitkomplexes scheinen auf das Territorium von Südafrika 
beschränkt zu sein und sind somit weder in der VR Mo�arnbique noch auf dem 
antarktischen Kontinent zu erwarten. 
Die Eisenerze der Transvaal-Supergruppe sind durch das Auftreten der Jaspilit
gerölle in der Ahlmannryggen-Gruppe auch in Antarktilca zu vermuten,· 
Die Anorthosit-Massive von Tete (VR Mo�ambique) bzw. das des Dronn�ng Maud 
Land sind sich tn geologischer Hinsicht sehr ähnlich, so daß sie auch in 
minerogenetischer Hinsicht verglichen werden können. Fe- und Ti-Vererzungen 
sind bekannt. 
Wegen der Verlmüpfung der moc;ambikanischen Pegmatite mit der panafrikanischen 
thermotektonischen Aktivierung ist das Dronning Maud Land für Pegmatitlager
stätten perspektiv. 
Im südlichen Afrika sind die wirtschaftlich interessanten Kimberlitschlote 
an die archaischen Kratone gebunden (DAWSON 1970), die in der VR rlo�ambique 
und auf dem antarktischen Kontinent nur auf kleinen Flächen nachgewiesen 
werden konnten. Somit ist die Perspektivität auf diamantführende Kimberlit
schlote weder in Mo9ambique noch in Antarktika als hoch einzuschätzen. Wenn 
man zudem die Quantität der jurassischen Basite, von denen sich die Rest
magmen der Kimberlite ableiten lassen, auf beiden Kontinenten vergleicht, 
scheint auch aus diesem Grunde die Verbreitung der Kimberlit- und Alkali
magmatitschlote in Antarktika im Verhältnis zum südlichen Afrika einge
schränkt zu sein. 
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Driftbewegungen nach Aufspaltung des Gondwana-Superkontinents 

Die Ähnlichkeit, teilweise sogar Identität der geologischen Entwicklung im südli
chen Afrika und Antarktika ist für sich genommen noch kein Nachweis von beträchtli
chen Horizontalbewegungen im Sinne der Kontinentaldrift. Aus der gewaltigen Ausdeh
nung einzelner tektonischer Strukturen z.T. über mehrere Kontinente hinweg (wie z.B. 
die riphäischen bis altpaläozoischen Faltensysteme) kann nicht geschlossen werden, 
daß die Teilstücke ehemals zusammengelegen haben müssen. Zur Beweisführung bedarf es 
zusätzlicher Informationen. 

Einen gewissen Anhaltspunkt liefern Klimahinweise, die entsprechend der rezenten 
Anordnung von Klimazonen auf bestimmte Breiten konzentriert sein sollten. Die heuti
ge Verbreitung von.Sedimenten einer permokarbonen Vereisung (WEGENER 1929) auf 80° 

in N--S-Erstreckung (über 8000 km) i�t ohne Kontinentaldrift ebensowenig zu verstehen, 
wie das Auftreten der permischen Gondwana-Kohlen. Bei der vorgenommenen Rekonstruk
tion. (Abb. 40 und 41) verringert sich der Breitenabstand beträchtlich und die N--S
Ausdehnung der klimagebundenen Gesteinsserien·wird verständlich. Dabei ist zur Zeit 
das Durchwandernsdes Gondwana-Superkontinents in Karbon und Trias durch das Polarge
biet nicht im einzelnen belegt, da die notwendigen feinstratigraphischen Einstufungen 
noch fehlen. 

Das Auftreten von vergleichbaren Landfaunen auf allen Fragmenten des Gondwana-Su
perkontinents, darunter auch südliches Afrika und Antarktika, ist nur durch ehemalige 
Zusammengehörigkeit zu� Kontinent erklärbar. Ein gutes Beispiel hierfür sind die 
Funde von Lystrosaurus (RAWITSCH 1975). 

Überzeugender noch für die Frage der Kontinentverschiebung der Teilstücke des 
Gondwana-Superkontinents sind die tektonischen Ozeanstrukturen im Südpolarmeer bzw. 
SW-Indik (Abb. 44), die zwar noch nicht hinreichend genau in allen Bereichen unter
sucht sind,

1
i. aber doch schon das generelle Abbild des Spreading-Prozesses erkennen

lassen, das\durch den mittelozeanischen Rücken des SW-Indik zwischen Bouvet- und 
Indik-Tripelpunktes und eine Reihe von Streifenanomalien dokumentiert ist. Eine Be
sonderheit ib Gegensatz zu anderen mittelozeanischen Rücken ist die Dominanz von 
Transformstö�ungen, deren winklige Anordnung zum Verlauf des mittelozeanischen Rük
kens im SW-In�ik durch die beträchtlichen Rotationsbewegungen der Kontinente zuein
ander bedingt .sein kann. Es sei hier aber hervorgehoben, daß bei einer plattentekto
nischen Deutung eine Reihe von Problemen noch offen bleibt, die sich auf den Bereich 
Falkland-/Malwinen-Plateau, Scotia-Bogen und Weddell-See nebst angrenzenden Teilen 
des Südpolarmeeres beziehen. 

Trotz der noch ausstehenden Klärung von einigen Detailfragen ergibt sich eine Be
stätigung der Vorstellung von plattentektonischen Bewegungen, die, beginnend im Ober
ju�a, großräumig seit der Kreide vor sich gehen und an den pazifischen Rändern zur 
Subduktion führen. 
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Abb. 44: Schemakarte der tektonischen Ozeanstrukturen im 
Raum zwischen südlichem Afrika und Antarktika 

Legende: 

.
. .
. 

M 

ozeanisches Rift; - Transformstörung; 

känozoische Streifenanomalien mit Alter 
in Millionen Jahren 

mesozoische Streifenanomalien 

Grenze kontinentaler/ ozeanischer Kruste 

Subduktionszone 

Rekonstruktion der ehemaligen Lage von Antarktika und südlichem Afrika innerhalb 
des Gondwana-Superkontinents 

Unter Berücksichtigung aller verfügbaren geologischen Daten aus dem südlichen 
Afrika, dem Falkland-/Malwinen-Plateau und aus Antarktika einschließlich.der geo
logischen Strukturen im zwischenlagernden Ozeanbereich läßt sich die Schlußfolgerung 
ziehen, daß beide Kontinente ehemals im Gondwana-Superkontinent vereinigt gewesen 
sein müssen; Als Ergebnis der hier vorgelegten Unterlagen ist die ehemalige Position 
der untersuchten Kontinentteile im Gondwana-Superkontinent optimal rekonstruiert, 
wenn die Küste der VR Moc;ambique an die Strukturen des Dronning Maud Land angepaßt 
wird. Diese Gegenuberstellung wird durch das Auftreten von Anorthositmassiven auf 
beiden Kontinenten untermauert (Gabbro-Anorthositmassiv von Tete und Eliseev-An
orthosit-Massiv in Gebirgen südlich der Schirmacher-Oase). 
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E¾,age der präjurassischen Krustenentwicklung 

Wenn eines der Ergebnisse vorliegender Arbeit die Bestätigung der Plattentektonik 
für den Zeitraum ab Oberem Jura ist, muß nun der Frage nachgegangen werden, ob in 
präjurassischer Zeit die Plattentektonik dominierender oder nur untergeordneter Be
wegungsmotor in der Krustenbildung ist oder gar keine Rolle spielt. Aus diesem Grund 
wird zunächst der Fragenkomplex der Gesamtkrustenentwicklung behandelt werden. 

Die Krustenentwicklung des Untersuchungsgebietes zeigt einen deutlichen Trend, 
der sich besonders durch die Abnahme der Deformationsintensität äußert (Tab. 20). 
Die intrapräkambrischen Deformationen sind ebenso wie in anderen Kontinenten (z.B. 
Europa, PAECH im Druck) durch Gneistektonik und Anatexis bestimmt, die mit erhöhtem 
Wärmefluß (LAMBERT 1976; TARLING 1978; KRÖNER 1981 b; CONDIE '1981; SHACKLETON 1973; 
OLSZAK 1984; SPOHN 1984) zusammenhängen. Dies deutet sich auch .in der wärmebetonten 
Metamorphose in archaischen Epikratonfolgen der Ventersdorp-Supergruppe (Pyrophyl
lit-Vorkommenl) an. Eine Besonderheit stellt innerhalb der archaischen Kratone das 
Nebeneinander von hochmetamorphen Granitoid-Gneis-Komplexen und nur schwachmetamor
phen Grünstein-Gürteln dar, das ein extremes Relief der Geoisothermen voraussetzt. 
Die Grünstein-Gürtel zeichnen sich durch eine sich mehrmals wiederholende gerichte
te Entwicklung von ultrabasischem bzw. basischem bis intermediärem -Vulkanismus und 
Übergang zu sedimentärer Akkumulation aus (ANHAEUSSER 1982). Auffällig ist ihre im 
Verhältnis zu den gleichalten Granitoid-Gneis-Komplexen deutlich geringere Deforma
tionsintensität, deren Falten vorwiegend isoklinaler Charakter mit steilen Achsenflä
chen aufgrund der Diapirwirkung der Granitoidintrusionen zugesprochen wird (ANHAEUS
SER u.a. 1969; CONDIE 1981; VILJOEN, VILJOEN 1970). Während in archaisch entstandenen 
Tektogenen keine linear gestreckten Faltenstränge größerer Ausdehnung zu erkennen 
sind und weiträumige Deformationen überwiegen, beginnt sich während der Namaqua-Natal
Tektogenese erstmals eine �ineare Anordnung der Deformationsstrukturen um den archa
ischen Kaapvaal-Kraton herauszubilden, wobei eine deutliche Abnahme der Deformations
intensität in Richtung Kraton und teilweise girlandenförmiger Verlauf zu erkennen 
sind (Abb. 11). Es kommt hierbei zum Anbau an die archaischen Kratone und zur Heraus
bildung des Kalahari-Kratons. Inwieweit thermotektonische Aktivierungen vor 1.000 
Mill.J. Bedeutung erlangen, kann nicht eindeutig geklärt werden. Demgegenuöer ist 
klar, daß sie während der Limpopo-Aktivierung vor 2.000 Mill. J. mit granulitfaziel
len Umwandlungen besonders intensiv sind. 
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Lang gestreckte Tektogene erzeugen die Faltungen an der Wende Präkambrium/ Paläo
zoikum. Ihre Deformationen liege� meist im Bereich der Phyllittektonik, wobei im Da
mara-Tektogen eine symmetrische Anordnung von Deformationsintensität und Vergenz zwar 
vorhanden ist, die aber durch Pberschiebungen an der Südflanke etwas verschleiert wird. 
In den übrigen Tektogenteilen ist eine Flanke meist verdeckt, so daß nicht zu erkennen 
ist, ob es sich um zweiseitige Strukturen handelt. 

Bei einer Erörterung von Deformationsstrukturen, die an der Wende Präkambrium/ 
Paläozoikum entstanden sind, müssen auch die thermotektonischen Aktivierungen berück
sichtigt werden, die gleichzeitig wirksam sind und außergeosynklinale Räume erfassen. 
Diese Deformationen des jüngsten Präkambriums und deren Nachläufer im Altpaläozoikum 
bringeh die weitgehende Konsolidierung des Gondwana-Supterkontinentes. 
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Wärme- lineare Akti- Deform. Hoch- ultrabas. 
fluß Falten- vierung Intensi- druck- Basite Vulkanite 

stränge tät metam.· 

Cape-Weddell-
Faltung 

Panafrikanische/ 
Beardmore·Tektog. XX XX 

Namaqua-Natal-
Tektogenese X X X 

Limpopo-
Aktivierung ? XX 

Archaische XX XX X 

Telctogenesen XX XX X 

xx. XX X 

Tab. 20: Entwicklungstrends der Erdkrustenentwicklung in der Erdgeschichte dargestellt 
an ausgewählten geologischen Merkmalen 
Legende: xx weite Verbreitung, x vorhanden, • selten vorhanden, - fehlt 

Spätere tektogene Bewegungen im Jungpaläozoikum, die in der Unteren Trias endgültig 
ausklingen (Ford 1972 b, vgl. s. 90), ,bring�n vor allem schiefertektonische Deforma
tionsstrukturen hervor. Nur ganz lokal sind höhere Intensitäten (Phyllittektonik) mög
lich. Damit ist die Deformationsintensität signifikant geringer als die vorangegange
ner Tektogenesen. 

Wenn wir nun,abschließend die strukturelle Gesamtentwicklung zusammenfassen, so ist 
der Entwicklungstrend von hochmobil im Archaikum bis zu schwachen Deformationen im 
Phanerozoikum �elegt. 

Schwer zu deuten ist die geringe Deformationsintensität der Grünstein-Gürtel, die 
gleichzeitig zur granulitfaziellen Metamorphose und entsprechenden anatektischen Aur
schmelzungen weiter Gebiete archaischer Kratone auftritt. Dabei ist aber einmal die 
relativ geringe Verbreitung der Grünsteingürtel und zum anderen der Umstand zu beden
ken, daß in anderen Gebieten durch höhere Deformationsintensität während archaischer 
Tektogenesen oder jüngerer Aktivierungen die Grünstein-Gürtel bis zur Unkenntlichkeit 
überprägt sein können. Offensichtlich spielt das bewegte Relief der Geoisothermen 
(ENGEL u.a. �974) eine ausschlaggebende Rolle. 

Überhaupt spielen für die präkambrische Lithosphärenentwicklung nachträgliche Über
prägungen eine entscheidende Rolle. Diese äußern sich einmal in thermotektonischen 
Aktivierungen, die keine nachfolgende Geosynklinalbildung bedingen, oder zum anderen 
durch stärkere Überprägungen in der Art von Regenerationen, die von beträchtlichen 
Senkungen im Zusammenhang mit Akkumulation mächtiger Gesteinsfolgen genutzt werden. 
Als Beispiel kann die Entstehung der Panafrikanischen Geosynklinalen und deren Faltung 
(MARTIN 1983) sowie die Entwicklung der Beardmore-Geosynklinalen gelten. 
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Nur durch die Dominanz dieser überprägenden Prozesse wird die Ausbildung von mehre
ren historischen Strukturstockwerken (JUBITZ 1960) übereinander verständlich, wie sie 
in weiten Arealen des Untersuchungsgebietes anzutreffen sind. Diese bestimmen die Kru
stenentwicklung maßgeblich bis zur endgültigen Stabilisierung, die teilweise schon 
sehr zeitig, d.h. im Archaikum und teilweise später erst im Phanerozoikum auftritt. 

Bei den überprägenden Prozessen, die auch ein Recycling beinhalten (MOORBATH 1982), 
läßt sich ein Entwicklungstrend ablesen. Die archaischen Aktivierungen sind sowohl in
tensitäts- als auch größenmäßig als Maximum anzusehen. Die uberprägenden Prozesse ver
lieren dann im Laufe der Entwicklung diskontinuierlich ihre Bedeutung. So sind die 
thermotektonischen Aktivierungen am Ende des Präkambriums noch einmal besonders stark. 

Problematik prä.jurassischer Plattenbewegungen 

Bei der nun abschließend vorzunehmenden Einschätzung der Bedeutung von präjuras
sischen Plattenbewegungen im Sinne von T. WILS0N seien hier kurz die Bedingungen auf
gezählt, die_bei Annahme von Bewegungen von Lithosphärenplatten erfüllt sein müssen 
bzw. sein sollten: 

Für_ Plattentektonik

Die Deformationsstrukturen müssen in linear gestreckten 
Faltengürteln angeordnet sein. 
Es sollten erkennbar sein: 
- ozeanische Basite, speziell Ophiolith-Assoziationen,
- Tiefseegräben,
- Migration der Beckenachse in Vorsenken,
- Inselbogen-Magmatite,
- gerichtete Metamorphoseanordnung,
- Auswirkungen .einer Hochdruckmetamorphose, deren An-

ordnung in "paired belts" nach MIYASHIR0 (1973),
ERNST (1971) auf die Wirksamkeit von Benioff-Zonen
hinweist.

Gegen Plattentektonik 
sprechen die Dominanz von historischem Stockwerkbau (JUBITZ 1960), 
die nicht-linear angeordneten, d.h. großräumigen Deformationen und 
ähnliche Polwanderungskurven in den Kontinentteilen, die kollidiert 
sein sollen. 

tlberprüfen wir nun die Merkmale der geologischen Entwicklung des südlichen Afrika 
und von Antarktika, inwieweit sie mit plattentektonischen Vorstellungen in Einklang zu 
bringen sind (Tab. 20). Für den Zeitabschnitt des Archaikums (über 2.500 Mill.J.) 
spricht das Fehlen linear gestreckter Faltenstränge und von hochdruckmetamorphen Aus
wirkungen gegen plattentektonisch gesteuerte Deformationen. Das Auftreten der Grün
stein-Gürtel stützt nur anscheinend die W,irksamkeit der Plattentektonik, wie es TALB0T 
(1973 b) annimmt. BORKE, DEWEY, KIDD (1976) sprechen von Mikroplatten, die durch die 
spezifisch längeren Grenzen eine Sonderentwicklung bewirken sollen. Nach ANHAEUSSER 
(1973) spiegeln die Grünstein-Gürtel in geochemischer Hinsicht Inselbögen wider. KATZ 
(1976) verweist zu ihrer Deutung auf das Transform-Ridge-Modell. GRACEV (1980) ver
gleicht sie mit riftogenen Bildungen. 

Bei einer Interpretation der geotektonischen Stellung der Grünstein-Gürtel spricht 
der höhere Wärmefluß für intensive konvektive Wärmezufuhr (z.B. C0NDIE 1981) in ver-
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�utlich kleineren Walzen, die durch ihre relativ große Anzahl die tektonische Entwick

lung in weiten Räumen bestimmen. Auch der Aufstieg der sehr heißen Magmen ultrabasi

scher Vulkanite (Komatiite) wird hierdurch möglich. Durch Dichteunterschiede können 

die dichteren Grünsteinpakete in die tonalitischen Granitoidschichten absacken oder 
als Megaxenolithe erhalten bleiben (KEY, LITHERLAND

1 
HEPWORTH 1976). Es darf also das 

Auftreten der Grünstein-Gürtel nicht als Hinweis auf plattentektonische Vorgänge im 

Sinne von T. WILSON gewertet werden (vgl. auch KRÖNER 1981 a, b). 

Für die Gürtel der Namaqua-Natal-Tektogenese (1.200 -- 900 Mill.J.) fehlen einmal 
viele Merkmale, die die Plattentektonik stützen könnten und zum anderen lassen die 

paläomagmatischen Daten keine relativen Plattenbewegungen zueinander erkennen (BRIDEN 
1976; WINDLEY 1981; PIPER 1976; DUNLOP 1981; McELHINNY, McWILLIAMS 1977). 

Was nun die Deformationen an der Wende Präkambrium/ Phanerozoikum anbelangt, so 
zeigen die vorhandenen geologischen Strukturen sehen Anklänge an -Plattenbewegungen. 
Aber der blind im Katanga-Gürtel endende Damara-Ast und die weitflächige Verbreitung 

von thermotektonischen Aktivierungen in Kratongebieten lassen sich nur ungenügend mit 
plattentektonischen Bewegungen unter Beteiligung ozeanischer Platten in Einklang brin
gen. Ebenso bleibt die Durchkreuzung der älteren Faltengürtel ungeklärt, die noch 

fragmentarisch durchschimmern (Fortbau des Damara-Astes in die Sambesi-Provinz durch 
die Irumiden, vgl. KRÖNER 1977). Möglicherweise erklärt ensialische Plattentektonik 
das Erscheinungsbild panafrikanischer Strukturen am besten, wie es von MARTIN (1983) 1 

HARTMANN, HOFFER, HAACK (1983) und KRÖNER (1977, 1981 a, b) angenommen wird. 

Für die Cape-Weddell-Faltung fehlen weitgehend plattentektoi,isch deutbare Anzei
chen, so daß den Vorstellungen über Subduktion von LOCK (1980) 1 COX (1978) und über 

Kontinentkollision (KRYNAUW, _GRESSE 1980; ZIJL, BAHNEMANN 1974) nicht zugestimmt wer
den kann. 

Insgesamt ergibt sich für die Lithosphärenentwicklung des südlichen Afrika und 
von Antarktika seit der ersten Krustenbildung vor ca. 3.800 Mill.J. ein Trend, der 
durch die sich infolge der Abnahme des Wärmeflusses ändernden Konvektionsverhältnis
se gesteuert wird. Auffällig ist das starke Relief der Geoisothermen im Präkambrium; 

das ein unmittelbares Nebeneinander von Gebieten unterschiedlicher Deformationsinten

sität erklärt: 

relativ schwache Deformation starke Deformation und 
(cold spot bei KEY 1982) Magmatismus 

Wende Rhiphäikum/ geosynklinale Deformation kratonale Reaktivierungsgebiete 
Altpaläozoikum charakterisiert durch mit Gneistektonik und Anatexis 

Phyllittektonik 

Archaikum Grünstein-Gürtel, charakteri- Granitoid-Gneis-Komplexe mit 
siert durch Phyllittektonik Anatexis und Gneistektonik 

Im Archaikum und Altproterozoikum sind Plattenbewegungen im Sinne von WILSON nicht 
erkennbar. Während am Ende des Präkambriums ensialische Plattenbewegungen denkbar 

sind, scheint die Beteiligung von ozeanischen Platten erst mit der Aufspaltung des 
Gondwana-Superkontinents im Jura einzusetzen. 
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Verwendete Gebietsbezeichnungen für den antarktischen Kontinent 

A-ES Amery-Eisschelf 
D-M-L Dronning Maud Land 
E-L Enderby Land 
El-L Ellsworth Land 
F-ES Filchner-Eisschelf 
M-B-L Marie Byrd Land 
N-V-L North Victoria Land 
Rn-ES Ronne-Eisschelf 
Rs-ES Ross-Eisschelf 
S-V-L South Victoria Land 

1 - Westl. Dronning Maud Land 
·2 - Zentr. Dronning Maud Land
3 - Spr-Rondane Mountains
4 - Yamato Mountains
5 - Prince Charles Mountains
6 - Littlewood Nunataks
7 - Theron Mo_u_ntains
8 - 1Shaokleton Range
9 - Pensacola Mountains

10 - Thiel Mountains
11 - Horlick Mountains
12 - Queen Maud Mountains
13 - Ellsworth Mountains
14 - Ford Ranges
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