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Naturwaldzelle Großer Stein ALLGEMEINES 

Naturwaldzelle   Nr.  37 

 
1.1 Bezeichnung: Großer Stein (eingerichtet:  1976) 

1.2 Größe (insgesamt): 28,5 ha;   Größe der Kernflächen  1,0  ha;  davon gegattert: 0,5 ha 

1.3 Forstl. Wuchsgebiet Sauerland 

1.4 Forstl. Wuchsbezirk: Siegerland 

1.5 Natürliche Waldgesellschaft: a) Eschen-Bergahornwald 
b) Ahorn-Sommerlindenwald 
c) Hainsimsen-Buchenwald, kleinflächig Perlgrasbuchenwald 
d) Buchen-Traubeneichen-Mischwald 

 
1.6 Bestandesbeschreibung (Stand: 1.10.2003):  
a) 143- bis 162-jährige Eschen mit Bergahorn 
b) 117-jährige Sommerlinde mit Bergahorn und einigen Bergulmen 
c) 137- bis 162-jährige Buchen mit einzelnen gleichaltrigen Traubeneichen, einzeln und kleinflächig 132-jährige Fichten 
d) 163- bis 183-jähriger Buchenbestand mit gleichaltrigen Traubeneichen 
 

2.1 Eigentümer: Land Nordrhein-Westfalen 

2.2 Forstbetriebsbezirk: Holzhausen Abt./Uabt.: 311 B,C, 312, 317 A,B 

2.3 Untere Forstbehörde: Der Leiter des Forstamtes Siegen der Landwirtschaftskammer West-
falen-Lippe als Landesbeauftragter 

 

2.4 Höhere Forstbehörde: Westfalen-Lippe 

2.5 Regierungspräsident: Arnsberg Kreis: Siegen 

2.6 Gemeinde: Burbach 

2.7 Gemarkung: Holzhausen 

2.8 Flur / Flurstück: 7/91 tlw. 
 
 

3.1 Gauss-Krüger Koordinaten: 3437,70   5622,20  3437,64R  5622,17H 

3.2 Topogr. Karte 1 : 25 000, Nr. 5214 Bezeichnung: Burbach 

 
3.3 Deutsche Grundkarte(n) 1 : 5 000 (DGK 5, Blattname, Rechts- und Hochwert): 

Niederdresselndorf 3438 Rechts 5220 Hoch 
Lützeln 3436 Rechts 5220 Hoch 
Großer Stein 3436 Rechts 5222 Hoch 

 

4.1 Schutzausweisung erfolgte am:  12.11.1984  durch: den Direktor der Landwirtschaftskammer  
Westfalen-Lippe als Landesbeauftragter – Höhere Forstbehörde - 

 

4.2 Veröffentlicht (Fundstelle): 1. Landwirtschaftliches Wochenblatt Westfalen-Lippe Nr. 48 
2.  Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg Nr. 52, ausgegeben in Arnsberg am 29.12.1984 
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 Forstamt Hilchenbach 
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Naturwaldzelle Großer Stein GEOLOGIE 

Geologische Übersicht 
Das Jungtertiär war durch einen intensiven Vulkanismus geprägt, der weite Teile Mitteleuropas erfasste. In die-
sem Zeitraum entstanden mehrere große Vulkangebiete, wie z. B. der Vogelsberg, die Rhön und der Wester-
wald. Von den vulkanischen Aktivitäten war auch das Rheinische Schiefergebirge betroffen, erkennbar an den 
zahlreichen vulkanischen Schloten, die die paläozoische Gesteinsabfolge durchschlagen haben. Die ausschließ-
lich basaltischen Schmelzen sind dort bevorzugt an den Kreuzungsstellen tektonischer Lineamente aufgestie-
gen. Die Vulkanite weisen ein radiometrisches Alter zwischen 5 und 25 Mio. a auf (FUHRMANN & LIPPOLT 1990).  

Aufschlussbeschreibung 
Einer dieser vulkanischen Schlote ist, umgeben von unterdevonischen Sedimentgesteinen, am „Großen Stein“ 
angeschnitten. Während der initialen Phase des Vulkanausbruchs haben dort wohl phreatomagmatische Pro-
zesse eine wesentliche Rolle gespielt. Dabei kam es beim Aufstieg der über 1200 ºC heißen alkaliolivinbasalti-
schen Schmelze zum Kontakt mit dem Grundwasser, das wegen der tropischen Klimaverhältnisse reichlich vor-
handen war. Die dadurch ausgelösten hochexplosiven Eruptionen führten zur Öffnung und Ausräumung des 
Schlotes.  
In einer späteren effusiven Phase stieg das Magma weiter auf und es bildete sich ein Lavasee. Bei der Abküh-
lung und Auskristallisation der Schmelze entstand schließlich das typische säulige Absonderungsgefüge. Auf-
grund der großen morphologischen Härte des Basalts, im Vergleich zu den umgebenden paläozoischen Sedi-
menten, wurde die Schlotfüllung bei der Abtragung herauspräpariert, wobei die einzelnen Säulen zu einer 
Blockhalde verstürzten. 

Literatur  (gültig auch für Beschreibung des "Wildweiberhäuschen", syn. Horde Linn) 
FLICK, H. (1979): Die Keratophyre und Quarzkeratophyre des Lahn–Dill–Gebietes. Petrographische Charakteris-

tik und geologische Verbreitung. – Geol. Jb. Hessen, 107: 27–43, 4 Abb., 2 Tab., 1 Taf.; Wiesbaden. 
FLICK, H., NESBOR, H.-D. & BEHNISCH, R. (1990): Iron ore of the Lahn-Dill type formed by diagenetic seeping of 

pyroclastic sequences – a case study on the Schalstein section at Gänsberg (Weilburg). – Geol. Rdschau., 
79, 2: 401–415, 11 Abb., 1 Tab.; Stuttgart. 

FLICK, H. & SCHMIDT, J. (1987): Eine Vulkaninsel mit Saumriff im Devon des südlichen Rheinischen Schieferge-
birges. – Facies, 17: 67–71, 4 Abb.; Erlangen. 

FUHRMANN, U. & LIPPOLT, H. J.  (1990): Tertiärer Vulkanismus. – In: REQUADT, H. : Erl. geol. Kt. Rheinl.-Pfalz 1: 
25 000, Blatt 5613 Schaumburg, 2. Aufl.: 84-94, 3 Abb., 4 Tab.; Mainz. 

HENTSCHEL, H. (1970): Vulkanische Gesteine. – In: LIPPERT, H.-J., HENTSCHEL, H. & RABIEN, A.: Erl. geol. Kt. 
Hessen 1:25 000, Bl. 5215 Dillenburg, 2. Aufl.: 314–374, 10 Tab.; Wiesbaden. 

LIPPERT, H.-J., & FLICK, H. (1998): Vulkano-sedimentäre Roteisenerze vom Lahn-Dill-Typ. – In: KIRNBAUER, T. 
(Hrsg.): Geologie und hydrothermale Mineralisationen im rechtsrheinischen Schiefergebirge. – Jb. Nass. Ver. 
Naturkd., So.-Bd. 1: 121-128, 2 Abb., 2 Tab.; Wiesbaden. 

NESBOR, H. D., & FLICK, H. (1988): Alkalibasaltische Intrusionen im Devon der Lahnmulde (südliches Rheini-
sches Schiefergebirge. - Mainzer geowiss. Mitt., 17: 31-52, 21 Abb., 1 Tab.; Mainz. 

NESBOR, H.-D., BUGGISCH, W., FLICK, H., HORN, M. & LIPPERT, H.-J. (1993): Vulkanismus im Devon des Rheno-
herzynikums. Fazielle und paläogeographische Entwicklung vulkanisch geprägter mariner Becken am Bei-
spiel des Lahn-Dill-Gebietes. – Geol. Abh. Hessen, 98: 3–87, 37 Abb., 8 Tab., 1 Taf.; Wiesbaden. 

OETKEN, S. (1996): Faziesausbildung und Conodonten-Biofazies mittel-/oberdevonischer Riffgesteine in der 
mittleren Lahnmulde (Rheinisches Schiefergebirge). – Diss. Univ. Marburg, 161 S., 32 Abb., 13 Tab., 11 Taf.; 
Marburg. 

REQUADT, H. (1990): Erl. geol. Kt. Rheinl.-Pfalz 1: 25 000, Blatt 5613 Schaumburg, 2. Aufl., 212 S., 53 Abb., 17 
Tab., 1 Beil.; Mainz. 

Schmincke, H.–U. & Sunkel, G. (1987): Carboniferous submarine volcanism at Herbornseelbach (Lahn–Dill 
area, Germany). Geol. Rdschau, 76, 3: 709–734, 22 Abb., 9 Tab.; Stuttgart. 
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Naturwaldzelle Großer Stein BODEN 
 

 

Standort � 

 
 

vollständige Erklärung aller Abkürzungen und Signaturen siehe Anhang A3 ►►► 
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Naturwaldzelle Großer Stein VEGETATION 

 

Standort � 

 

 
 

Legende siehe gegenüberliegende Seite ►►► 
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Standort � / Großer Stein Kernfläche BODEN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◄◄◄ Bodenkarte siehe Seite 84 
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 Bodenprofil Großer Stein 1 (10899) 
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 Bodenkennwerte: Bodenprofil Archivnr.:
Bodentyp (Bodenform):
Bearbeiter:
Profilaufnahme:

GD

10899
Braunerde (B334)
P. Hozman
05.11.1996
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 Großer Stein 1 (10899) 
 
Allgemeine chemische Analysen 
 

pH 
Horizont 

Entnahme-
tiefe 
[cm] H2O KCl 

C 
[%] 

N 
[%] 

P 
[%] 

C/N
 

C/P
 

Humus
[%] 

CaCO3 
[%] 

Ah 2 - 5 3,7 3,2 7,94 0,51 0,12 15 68 13,6 0,24 
Bv-Ah 15 - 20 4,2 3,6 2,94 0,23 0,09 - - 5,0 0,14 
Bhv 50 - 55 4,6 3,7 0,65 0,08 0,06 - - 1,1 0,18 
II Bv-Cv 75 - 80 4,6 3,6 0,32 0,06 - - - 0,5 0,12 
 
Effektive Austauschkapazität (ULRICH) 
 

Horizont Ca 
[µmol(eq)/g] 

Mg 
[µmol(eq)/g] 

Na 
[µmol(eq)/g] 

K 
[µmol(eq)/g] 

Al 
[µmol(eq)/g]

Mn 
[µmol(eq)/g

Fe 
[µmol(eq)/g

H 
[µmol(eq)/g]

Sum-AK 
[µmol(eq)/g] 

KB 
[%] 

Ah 16,5 6,1 1,0 3,3 118,1 9,2 1,20 8 163 17 
Bv-Ah 6,2 3,4 0,5 2,1 94,4 5,3 < 0,10 0 112 11 
Bhv 33,8 32,2 0,6 1,6 58,6 1,0 < 0,10 0 128 54 
II Bv-Cv 33,9 44,0 0,7 1,9 38,4 0,5 < 0,10 1 120 67 
 
Potentielle Austauschkapazität 
 

Horizont Ca 
[µmol(eq)/g] 

Mg 
[µmol(eq)/g] 

Na 
[µmol(eq)/g] 

K 
[µmol(eq)/g] 

H 
[µmol(eq)/g]

Sum-AK
[µmol(eq)/g] 

V-Wert
[%] 

Ah 14,8 4,6 0,3 3,1 358 380 6 
Bv-Ah 5,4 2,7 0,2 1,7 211 221 5 
Bhv 31,9 30,5 0,5 1,6 119 184 35 
II Bv-Cv 32,5 41,8 0,6 2,2 87 165 47 
 
Korngrößenverteilung 
 

Horizont T fU mU gU Σ U ffS fS mS gS Σ S Bodenart 
Ah 17,9 13,7 23,6 17,8 55,1 4,8 4,4 7,7 10,1 27,0 Lu 
Bv-Ah 18,3 14,6 23,5 18,5 56,6 5,8 4,8 7,1 7,5 25,2 Lu 
Bhv 29,6 14,7 18,2 17,6 50,5 5,6 4,0 5,6 4,6 19,8 Lu 
II Bv-Cv 32,4 11,9 14,7 17,6 44,2 6,7 3,6 6,3 6,9 23,5 Lt2 

Auszüge: Labordaten-Informations-&-Management-System  
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Standort � / Großer Stein Kernfläche VEGETATION 

 
 

Aufnahmedatum: 30.05. / 30.07.1996    
   A6  
Exposition   N  
Neigung (°)   10  
Baumschicht 1 (%)   90  
Strauchschicht (%)   35  
Krautschicht (%)   15  
Moosschicht (%)   2  
Artenzahl   24  
    
Bäume und Sträucher:     
Fagus sylvatica B1 5  
Fagus sylvatica S 2+  
Fagus sylvatica K 1-  
Fagus sylvatica Keim 1-  
Fraxinus excelsior S r  
Fraxinus excelsior K +  
Fraxinus excelsior Keim r  
Acer pseudoplatanus S 2-  
Acer pseudoplatanus K 1-  
Sorbus aucuparia S +  
Sorbus aucuparia K +  
Picea abies S +  
Picea abies K +  
     
Sambucus racemosa K +  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsetzung siehe folgende Seite ►►► 
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Mäßig trockene bis mäßig frische Standorte (II):     
Schlechtere Moder-Humusformen (II2):     
Polytrichum formosum   1-  
Luzula luzuloides   +  
     
Bessere Moder-Humusformen bis F-Mull (II3):     
Oxalis acetosella (II-IV, 2-4)   1-  
Milium effusum   r  
Atrichum undulatum   +  
Dryopteris carthusiana (II-IV, 2-4)   +  
Anemone nemorosa   r  
Festuca altissima   +  
Carex sylvatica   +  
Melica uniflora   1-  
Scrophularia nodosa   +  
Viola riviniana   +  
     
Frische bis sehr frische Standorte (III):     
Bessere Moder-Humusformen bis F-Mull (III3):     
Dryopteris dilatata   1+  
Athyrium filix-femina   +  
Lamium montanum (II4)   +  
     
F-Mull (III4):     
Ajuga reptans   +  
     
Nitrophile Arten (01, 02):     
Rubus idaeus (II3)   +  
Moehringia trinervia (II3)   r  
    
Gliederung n. AK FORSTLICHE STANDORTS-
KARTIERUNG (1996)    

    
Skala n. PFADENHAUER et al. (1986):  Bereich Deckung (%) mittl. Deckung (%) 
 r <0,1 0,05 
 + 0,1 - < 1 0,5 
 1- 1 - < 3 2 
 1+ 3 - < 5 4 
 2- 5 - < 12,5 8,75 
 2+ 12,5 - < 25 18,75 
 3- 25 - < 37,5 31,25 
 3+ 37,5 - < 50 43,75 
 4 50 - < 75 62,5 
 5 75 - 100 87,5 
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Standort � / Großer Stein Kernfläche WALDBESTAND 
 

Entwicklung des Waldbestandes der Kernfläche von 1977 - 1997 
(Aufnahmefläche:  1 ha; Angaben pro ha) 

Stammzahl Mittelhöhe 
        m   Baumart 

1977 1987 1997 1977 1987 1997
Ertragsklasse

Oberschicht 147 146 145       
Buche 119 118 118 33,70 34,30 34,80 I,0 
Bergahorn 4 4 4 27,10 29,40 30,10 II,5 
Esche 24 24 23 32,30 34,50 35,60 I,0 
Mittelschicht 2 2 2         
Buche - 1 1 - 12,50 12,50   
Bergahorn 2 1 1 19,80 16,00 17,00   
Unterschicht 3 3 76         
Buche 3 2 2 15,00 15,50 16,60   
Bergahorn - 1 67 - - 3,60   
Spitzahorn - - 2 - - -   
Sommerlinde - - 1 - - 12,00   
Esche - - 4 - - -   

 

Kreisfläche Mitteldurchmesser Derbholzmasse Mischanteil 
  m²     cm     Vfm   

Bestockungsgrad 
  %   Baumart 

1977 1987 1997 1977 1987 1997 1977 1987 1997 1977 1987 1997 1977 1987 1997
Oberschicht 24,45 26.84 28,77     333 377 412 0,67 0,71 0,74 100 100 100
Buche 19,4 20,9 22,4 45,20 46,90 48,60 272 299 325 0,53 0,54 0,54 79 76 73
Bergahorn 0,51 0,59 0,65 40,00 43,20 45,20 5 6 7 0,01 0,01 0,02 2 2 3
Esche 4,51 5,36 5,77 48,00 52,20 55,40 56 72 80 0,13 0,16 0,18 19 22 24
Mittelschicht 0,05 0,05 0,07       1 1 1             
Buche 0,01 0,01 0,01 - 13,00 13,00 - 1 1             
Bergahorn 0,04 0,04 0,06 21,50 23,00 27,00 1 - -             
Unterschicht 0,04 0,06 0,22                         
Buche 0,04 0,03 0,03 12,70 14,50 14,50 - - -             
Bergahorn - 0,03 0,17 - 5,00 5,10 - - -             
Spitzahorn - - - - - 4,00 - - -             
Sommerlinde - - 0,01 - - 9,00 - - -             
Esche - - 0,01 - - 4,70 - - -             
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Abb.1: NWZ Nr. 37 "Großer Stein", Schichten und Baumartenanteile (Gesamtfläche) 1977 - 1997 (N / ha)
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Abb. 2: NWZ Nr.37 "Großer Stein", Durchmesserverteilung Aufnahme 01 (1977)
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Abb. 3: NWZ Nr. 37 "Großer Stein", Durchmesserverteilung Aufnahme 02 (1987)
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Abb. 4: NWZ Nr. 37 "Großer Stein" Durchmesserverteilung Aufnahme 03 (1997)
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Naturschutzgebiet Horde Linn GEOLOGIE 

Geologische Übersicht 

Das Rheinische Schiefergebirge gehörte im Devon und Unterkarbon als Teil der Rhenoherzynischen 
Zone zum südlichen Schelf des Old-Red-Kontinents, der sich bis zum frühen Devon unter Entstehung 
des Kaledonischen Gebirges aus Laurentia (Nordamerika) und Baltica (Nordosteuropa) entwickelt 
hatte. Das rhenoherzynische Schelfgebiet lag nur wenig südlich des Äquators unter tropischen Klima-
verhältnissen. Bedingt durch Konvektionsprozesse im Erdmantel unterlag es einer Dehnung, die eine 
zunehmende Ausdünnung der kontinentalen Kruste zur Folge hatte. Dies führte an der Wende Unter-
/Mitteldevon zur Entwicklung mehrerer Becken, wie das Lahn- und das Dill-Becken. Mit diesen Vor-
gängen war ein intensiver Vulkanismus verbunden, der im oberen Mitteldevon (Givet-Stufe) begann. 
Es entstanden zu dieser Zeit mehrere sich überschneidende Förderzentren (NESBOR et al. 1993). Die 
Vulkankomplexe erreichten Mächtigkeiten von etlichen 100 m und Durchmesser bis ca. 20 km. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass durch die stetige Absenkung der Beckenräume bei gleichzeitiger Auffül-
lung durch das in großen Mengen anfallende Abtragungsmaterial die Wassertiefe stets relativ gering 
blieb (< 200 m).  

Es wurden vorwiegend alkalibasaltische, untergeordnet auch trachytische Magmen gefördert. Die al-
kalibasaltischen Schmelzen flossen in großen Mengen als Laven am Meeresboden aus oder eruptier-
ten explosiv. In geringerem Umfang intrudierten sie in subvulkanischem Niveau in Form von Lager-
gängen (HENTSCHEL 1970, NESBOR & FLICK 1988), die  in den unterlagernden älteren Sedimenten 
stecken. Über den Fördersystemen entwickelten sich mächtige submarine Vulkanbauten, die gele-
gentlich die Meeresoberfläche überragten (Abb. 1, S. 112). Sie lassen sich in Abhängigkeit von der 
Entfernung zum Eruptionszentrum und der damit einhergehenden Ausbildung der Förderprodukte in 
Zentral-, Proximal- und Distalfazies gliedern (NESBOR et al. 1993). Auf diesen vulkanischen Schwellen 
konnten Riffe aufwachsen (OETKEN 1996), die z. T. große Mächtigkeiten erreichten. Während Förder-
pausen, im wesentlichen aber nach dem Förderende im tiefen Oberdevon (Adorf-Stufe) kam es durch 
diagenetische Alterationsprozesse in den vulkanischen Abfolgen zur Mobilisation von Silicium-, Calci-
um- und Eisenionen, die am Meeresboden als Eisenerze vom Lahn-Dill-Typ abgeschieden wurden 
(REQUADT 1990, FLICK et al. 1990, LIPPERT & FLICK 1998). 

Die trachytischen Metavulkanite und -vulkaniklastite sind gegenüber den alkalibasaltischen nur in ge-
ringer Menge, aber in größerer Vielfalt vertreten (FLICK 1979). Die Schmelzen bildeten kleine Vulkan-
inseln, die häufig den submarinen basaltischen Vulkankomplexen aufsaßen und von Saumriffen um-
geben waren (FLICK & SCHMIDT 1987).  

Die vulkanischen Aktivitäten hatten zusammen mit den bereits vorhandenen tektonischen Versätzen 
zu starken Reliefunterschieden geführt, die im Laufe des Oberdevons durch Ablagerung klastischer 
Sedimente weitgehend ausgeglichen wurden.  
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Nach einer mengenmäßig unbedeutenden vulkanischen Nachphase im höheren Oberdevon, setzte 
der Vulkanismus im Unterkarbon erneut ein. Dabei wurden unter etwas höherer Wasserbedeckung in 
großem Umfang basaltische Magmen gefördert, die zahlreiche submarine Pillowvulkane aufbauten 
(SCHMINCKE & SUNKEL 1987). Sedimentgesteinseinlagerungen (Eisenkiesel, Tonschiefer, Kalkstein, 
Kieselschiefer), die lokal den Lavaströmen zwischengeschaltet sind, zeigen längere Unterbrechungen 
der vulkanischen Aktivitäten an.  

Über den unterkarbonischen Metavulkaniten folgen Kulm-Kieselschiefer und Kulm-Tonschiefer mit 
Grauwackenbänken, die die beginnende variszische Orogenese anzeigen. Bei der variszischen De-
formation im Oberkarbon entstand ein NW-vergenter Falten- und Schuppenbau, der die Lahn- und die 
Dillmulde in kleinere Unterstrukturen gliedert. Die feinkörnigen Sedimente und auch die umfangrei-
chen Abfolgen vulkaniklastitischer Ablagerungen der Givet-Adorf-Phase wurden geschiefert (aus dem 
hieraus hervorgegangenen Erscheinungsbild erhielten letztere von den nassauischen Bergleuten die 
in die geologische Literatur eingegangene Bezeichnung „Schalstein“). Neben den streichenden Stö-
rungen, die vor allem in der Schuppentektonik zum Ausdruck kommen, prägen zahlreiche Quer- und 
Diagonalstörungen (Ab- und Seitenverschiebungen) die Bruchtektonik.  

Profilbeschreibung 

Am „Wildweiberhäuschen“ (syn. Horde Linn) ist ein Ausschnitt der devonischen und unterkarboni-
schen Gesteinsabfolge aufgeschlossen. Das Profil beginnt in vulkaniklastischen Gesteinen („Schal-
stein“) des tiefsten Oberdevons (tiefe Adorf-Stufe). Diese sind aus Fragmentierungvorgängen wäh-
rend des submarinen Fließens von Lavaströmen hervorgegangen. Dabei kam es zum Abplatzen der 
glasigen Oberflächenkrusten der Laven und zur Granulation größerer Lavakörper infolge des thermi-
schen Schocks beim Kontakt der Schmelze mit dem Meerwasser im Stirnbereich und an den Flanken 
der Lavaströme. Die dadurch entstandenen Pillowfragmentbreccien und Hyaloklastite bestanden zu 
einem hohen Anteil aus vulkanischem Glas, das sehr instabil ist. Die folglich rasch einsetzenden Aus-
tauschvorgänge zwischen dem in den vulkanischen Ablagerungen eingeschlossenen Meerwasser und 
dem Glas führten in kurzer Zeit zu dessen Umwandlung in Sekundärminerale. Die dabei gelösten Io-
nen (u. a. Fe, Si und Ca) wurden bei der Kompaktion der sehr mächtigen vulkanischen Abfolgen mit 
dem Kompaktionsstrom nach oben transportiert und am Meeresboden beim Eintritt in das sauerstoff-
gesättigte Meerwasser als Erzschlamm ausgefällt, z. T. aber auch schon in den oberflächennahen 
Bereichen der vulkaniklastischen Ablagerungen. Letzteres führte zur Violettfärbung des vulkaniklasti-
schen Gesteins. Dieser Gesteinstyp wurde von den nassauischen Bergleuten als  „Edler Schalstein“ 
bezeichnet, da er die unmittelbare Nähe des gesuchten Roteisensteins anzeigt. Auch im Profil „Wild-
weiberhäuschen“ folgt das Roteisenerz unmittelbar im Hangenden der stark geschieferten, violett ge-
färbten Metavulkaniklastite. Das dunkelrote bis schwarze Erz ist stark gestört und von zahlreichen 
Klüften durchzogen. 

Auf der vulkanischen Schwelle ist ein Riff aufgewachsen, das in mehreren Felsen über den vulka-
niklastischen Gesteinen und dem Roteisenerz aufgeschlossen ist. Der Kontakt ist jedoch gestört, d. h. 
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die Riffkalke sind überschoben. Das massige Gestein weist eine hell- bis dunkelgraue Farbe auf. 
Stromatoporen und Korallen sind die auffälligsten, am Gesteinsaufbau beteiligten Makrofossilien. Die 
Kalksteinklippen zeigen die typischen, durch Verkarstung entstandenen Karren, Spalten und Höhlen. 

Nach geringmächtigen Sedimentgesteinen des Unterkarbons, die jedoch nicht aufgeschlossen sind, 
setzt sich das Profil mit Pillowlaven des unterkarbonischen Vulkanismus fort. Der sehr feinkörnige tho-
leiitische Metabasalt weist eine dunkel grüngraue Farbe auf. Mit der Lupe sind zahlreiche 
Mikroeinsprenglinge zu erkennen. Die Entwicklung von Pillows belegt eindeutig das subaquatische 
Fließen der Lava. Dabei ist zu erkennen, dass es sich bei den Pillows um schlauchförmige Gebilde 
handelt, die im Querschnitt die typischen rundlichen Umrisse zeigen. In den einzelnen Pillows haben 
sich konzentrisch angeordnete Kontraktionsrisse entwickelt (sog. Speichenrisse), parallel zur äußeren 
Form lassen sich Blasenzüge erkennen. In den Zwickeln der Pillowschläuche sind Bruchstücke der 
ehemaligen Glaskruste der Lava erhalten geblieben, die sich beim Kontakt der über 1200 ºC heißen 
basaltischen Schmelze mit dem kalten Meerwasser bildete und fortwährend abplatzte. 

 

 

Abb. 1: Modell eines submarinen Vulkangebäudes an der Wende 
 Mittel- / Oberdevon mit aufgewachsenem Riff. 
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