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Die Bernsteinarten des Untermiozäns von Bitterfeld 
F U H R M A N N , R . ; B O K S D O R F , R . , L e i p z i g 

Seit L m g e m sind neben dem balt iscl icn B e r i i s l e i n i m ci igcrei i 
S inne , unter dem landläufig n u r das t y p i s c h gelbe fossile H a r z 
vers tanden w i r d , v o n diesem i n i l i r e n E igenschaf ten stärker ah-
weicliende H a r z e bekannt . Diese s ind aber selir selten u n d k a m n 
zugänglich. Sie w a r e n i m 19. J a h r l n i n d e r t Gegenstand wissenscl iaf t-
l ic l ier Untersuchungen , aber inzwischen sind sie weitgehend i n 
Vergesseul ie i l geraten. D u r c h die N u t z u n g des erst vor 10 Ja lu 'en 

ufgefundenen B e r n s t e i n - V o r k o m m e n s B i t l e r t e l d s ind auch solclie 
"^^Ttlarze einer U n t e r s u c l u m g zngänglicli geworden, u n d über sie soll 

ber ichtet werden . 
D e r Begr i f f , , B e r n s t e i n " w i r d , K L B B S (1889) u n d C o N W J S N T Z (1890) 
folgend, als K o l l e k l i v n a m c für alle teste P a r t i k e l b i ldenden fossilen 
H a r z e v e r s t a n d e n . D a die fossilen H a r z e keine Minerale i m eigent
l i chen Sinne s i n d , sondern ihre B i l d u n g d u r c h Organismen er 
folgte, werden die s ich i n i h r e n Eigenschaften unterscheidenden 
fossilen H a r z e als , , B e r n s t e i n a r t e n " bezeichnet. F ü r die A r t n a m e n 
w i r d aber i n U b e r e i n s t i m u n g m i t älteren gülligen Namen die 
E n d u n g - i t verwendet . Die derzeitig häufig gebrauchten Begri f fe 
, ,Ba l t i s cher B e r n s t e i n " , „Dominikanischer B e r n s t e i n " usw. köiuien 
zumindest für einige n u r Sammelbegriffe sein. Denn selbst w e n n 
sie nur auf die succinit-ähidichen H a r z e beschränkt werden, wären 
i n ihnen sowohl beim bahischen als auch beim Bi t ter fe lder B e r n s t e i n 
dem Succ in i t sehr ähnliche u n d nahe v e r w a n d t e H a r z a r t e n ver
einigt. E s i s t deshalb besser, Avieder z u der früher üblichen B e -
zeichnungsforivi zurückzukehren u n d den bal t ischen Berns te in 
i . e. S . Succ in i t z u nennen. Der B e r n s l e i n ans der D o m i n i k a n i s c h e n 
R e p u b l i k könnte dann , da er sich i m I i d V a r o t s p e k t r u m deutl ich 
\tnii S u c c i n i t unterscheidet , D o m i n i k a n i t genannt werden . 
Die Untersuchungen der B i t ter fe lder ßerns temar ten umfaßten 

1. Physikalische Eigenschaften. E s w u r d e n b e s t i m m t : äußere Ge
s ta l t , F a r b e , B r u c h v e r h a l t e n , Sprödheit , S t r u k t u r , V e r w i t t e r u n g s 
r inde, Po l ie rbarkc i t , D i c h t e (mittels A u f s c h w i m m v e r f a h r e n i n 
einer Salzlösung nach P L O K A I T ) , L i c h t b r e c h u n g (polarisations-
pektromctr i sch , A n a l y s a l o r : D r . K . Lösclike, K a r l - M a r x - U n i v c r s i -

^ ^ ä t L e i p z i g , Bere i ch Kris ta l lographie) u n d Härte. D i e B e s t i m m u n g 
der Mikrohärte ergab nur die i n T a b . 2 aufgenommenen re la t iven 
u n d umgekehrt proportionalen W cr tc , da alle Berns te i iu i r ten mehr 
oder weniger elastisch s ind . Die angegebenen W e r t e s ind die D i a -
gonahnr der E i n d r u c k p v r a m i d e i n 11)"^ imn bei einer B e l a s t u n g v o n 
160 p. 

2. Chemische Eigenschaften. E s wurden folgende V e r f a i i r e n ange
w a n d t ; Mikroanalyse der E lemente C u n d H , E m i s s i o n s s p e k t r o -
graphie ( A n a l y s a t o r : ]>. F ischer , Kar l -Marx-Univers i tä t L e i p z i g , 
Bere ich Kr is ta l lographie ) u n d Infraro lspektrographie m i t Specord 
I R 7.5 v o n C a r l Zeiss J e n a . 

Die baltischen Bernsteinarten 

B e i der i m 19. J a h r h u n d e r t beginnenden wissenschaft l ichen l ' n t ( ; r -
suchung des Bernste ins , zunächst a l le in Ivonzentriert auf die sam-
ländischci^ V o r k o n n n e n i m d gefördert durch deren zunehnrende 
wir tschaf t l iche N u t z m i g , f ie len ba ld andersartige u n d v o m B e r n 
stein i . e. .S. s tärker abweichende H a r z e auf. Die erste Beschrei -
bmig dieser H a r z a r t e n s t a m m t von A Y C K E (1835). E r stellte unter 
dem an der Ostseeküste gesammelten B e r n s t e i n , dem sogenannten 
, ,Seebernstein" , ein hellgelbes sprödes H a r z fest. A u f G r u n d seiner 
Beschreibung ist es le icht , dieses als die später v o n H E L M (1878) 
Gedanit genannte B e r n s t e i n a r t z u iden l i f i z le ren . Der Seebcrnsteln 
entstammte vorwiegend der damals noch n icht b e k a n n t e n unter-
oligozänen , , B l a u e n E r d e " . I n den vor 1835 i n p r i m i t i v e n E r d -
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gräbereien zur Bernste ingewinnung al le in bergbaidich genutzten 
iniozänen braunkohleführenden ,,gestreiften S a u d e n " , der B r a u n -
hohlenformation v o n J E N T Z S O H (1909), wur-den unter dem ge
wonnenen , , E r d b e r n s l e i n " braune u n d graue I larzstücke gefunden, 
während der spröde B e r n s t e i n fehlte. Die Beschreibung v o n A Y C K E 
reicht nicht aus, diese Berns te inar ten z u identi f izieren. 
Mit der A u f n a h m e der organisierten bergmännischen Gewinnimg 
v o n B e r n s t e i n i m S a m l a n d i m J a h r e 1867 stieg die Fördcrmenge 
rasch an , und der gewonnene B e r n s l e i n s tammte überwiegend aus 
der , , B l a u e n E r d e " . E i n hest inunter A n t e i l aus den jüngeren mio-
zänen S c h i c l i l e n w a r aber sicher mi t enthalten. I n der großen 
Bernsteinfördormenge (1894 500 t) w u r d e n auch abweichende 
Harzstücke gefunden, und bis zur J ahrhunder twende wurden von 
den sainländischcn V o r k o m m e n folgende Bernste inarten be
schr ieben: 

Succ in i t B R E I T H A U P T , 1820 ( B e r n s t e i n i . e. S.) ganz überwiegend 
Gedani t H E L M , 1878 (Spröder Bernste in) n icht selten 
, ,Mürber S u c c i n i t " H E L M , 1896 selten 
Glessi t H E L M , 1881 sehr selten 
B e c k e r i t P I E S Z C Z B K , 1880 ( B r a u n h a r z ) sehr selten 
S tant ien i t P l B S Z C Z E K , 1880 (Schwarzl iarz) sehr selten 
K r a n t z i t B E R G B M A N N , 1859 nach B E E E N D T , 1872 1 S tück 

Die aus der L i t e r a t u r en lnomnicnen phys ika l i schen Eigenschaften 
inid die chemische Z u s a m n i e n s e l z u u g dieser Bernste inar ten sind 
i n T a b . 1 zusammengestel l t . F ü r eigene Untersuchungen stand 
baltisches M a t e r i a l nicht zur Verfügung. 
V o n den vie len arnlcren B c r n s t e i n f u n d s l c l l e n außerhalb des ba l 
t ischen R a u m e s (Zusammenstel lungen i n S C H M I D 1 9 3 1 ; neue Funde 
i n S c H L B E 1984) ist bisher eine ähnlich große A r t e n z a h l nicht be
k a n n t geworden Jlrsa^+ttTT-dufüT^nd V e r m u t l i c h dfe große Selten
heit u n d die für eine E r h a l t u n g luigünsligercn physikal ischen 
E igenschaf ten . N u r bei einer industr ie l len Gewinrmng fal len so 
seltene Berns te inar ten an . 
N a c h 1900 erlosch das wissenschaft l iche Interesse an den sellenen 
Berns te inar ten , u n d trotz der wei terh in großen Bernsteinförder
menge (nach L U D W I G 1984 z. Z . etwa 1000 t pro J a h r ) wurden 
keine Neufunde gemeldet. E s erschienen, abgesehen v o n Gedanit i n 
S A V K E V I C (1970), auch keine Veröffentl ichungen über neuere 
Untersuchungen. I n den jüngeren .Arbeiten über den baltischen 
B e r n s t e i n (z. B . A N D R B E 1937; H A R D T 1954; L U D W I G 1984; P L O -
N . 4 I T 1935) w u r d e n sie aber regelmäßig erwähnt. 
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A U S dem Bitterfelder Braunkolilerevior sind seit langem fossile 
Harze bekannt. L iNSTOW (1912) beschrieb aus der Braunkohle
grube Golpa (10 k m nördlich von Bitterfeld) ein 1906 unmittel
bar unter dem Braunkohleflöz in weißen Quarzsanden gefun
denes 1 kg schweres Harzstück unter dem Namen Scheibeit. 
E r betont dessen nahe Verwandtschaft mit dem von S C H E Ö T T E E 
(1843) von Walchow (Mähren) beschriebenen Bet ini t . F I B T Z S C H 

(1925) bezeichnete deshalb die in der Braunkohle vorkommen
den Harzaggregate, die teils erdig-pulvrige, aber auch feste 
gelbe bis rotbraune, spröde Par t ike l mit fettglänzendem 
B r u c h sind, als Ret in i t , betonte aber die große Bernstein-
älmlichkeit der festen Varietäten. Auch frühere Autoren 
( H E L M 1878b; K L E B S 1889) bestimmten Harzstücke aus 
eozänen Braunkohlen des sächsisch-thüringischen Raumes 
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T a b . 1 . B a h i s c l i o rSei - i i s Ic inai lc i i — pl iys ika l i schc Kigci isc l ia f te i i und (dieni is i i ins 

Furl>e Pnlver-
fai'be 

Durch-
öiclitigkcit 

Bruch Sprödheit Struktur elektrische 
.Aufladung 

Verwitterungs
rinde 

Polierbar
kcit 

Härte 
(MOHS) 

Dichte, 
in g/cni' 

Licht
brechung 

Chemismus des organisclien 
.'Anteils, in 

.4sche 
in ''n 

nl) C H 0 S 

Succinit 
B U E I T I I A U r a 
1820 

hellgelb') 
bis bräunlich
gelb 

k.A. klar l)is 
undurclisiclitig 

großnuisclielig, spröd bis zäh 
glasglänzend 

strukturlos ja dick, stark rissig, 
rotgelb bis rot 

sehr gut 1,050 bis 
1,09« 

1,54 
(1,5388 bis 
1,515) 

79,0 9,9 10,7 0,1 0,2 

Gedanit 
H E L M 1878 

hellweingelb k.A. durclisiclitig mu.schelig, 
stark glas-
glänzpnd 

sein spröd strukturlos ja dünn, schneeweiß, 
stäubend, 
abwisclibar 

gut l,5---2 1,058 bis 
1,068 

k. A. 81,01 11,4t 7,:!;! 0,25=) 0,0« 

,.Mürl»er 
Succinit" 
H E L M 189« 

liellweingelb 
bis rotgeib 

k.A. klar bis lialb-
durchsiclltig 

k . A . k . A . strukturlos ja k. A. k . A . 1,5 - ^ 1,000 bis 
1,066 

k . A . k . A . k. A. 

(dessit 
H E L M 1881 

rotbraun 
bis hraun-
scliwarz 

k . A . durchscheinend 
bis undurch
sichtig 

muschelig, 
fettgläncend 

spröd sphäroidiöch 
(sehr fein
körnig) 

ja dünn, lieller als 
frisches Material 

k . A . 2 1,015 bis 
1,027 

k . A . 79,36 9,48 10,72 0,44 0,1 

Beclcerit 
F l E K Z C Z E K 
1880 

hellgranhraun graul>raun u n d u r c l i H i c h l i g eckig, matt selir zäh, kaum 
pulverisierbar 

pflanzUclie 
Reste sind 
häufig 

k . A . k. A. k . A . k. A. 1,120 k . A . 67,80 8,56 23,58 Sp. 5,7 

Stantienit 
P l E S Z C Z E K 
1880 

tiefacliwaiz zini t -
farl)en 

undurchsichtig muschelig, 
glasglänzend 

sehr spröd k. A. k. A. rissig, schlacken
artig 

k . A . k . A . 1,175 k . A . 71,02 8,15 20,83 Sp. 1,715 

ICrantzit 
J i E R G E M A S N 
18&9 

1-iellhuiuggeIb k . A . durclisclicinend, 
fast durch
sichtig 

muschelig, 
Fett- bis 
Seidenglanz 

weich, elastisch k . A . k . A . dünn, braunrot, 
halt und siiröd, 
bröckelig 

k . A . k . A . 0,9.'54 k . A . 86,02 10,93 3,05 0,33 

[S 
2. 

crs 

'S. 
BS 

' ) nur die Varietät ,,klar"; ") nach AWENG (1894) schwefeltrei; k. A. - keine Angabe, Sp — Spuren 

T a b . 2. I j i t lerfeicicr Berns te inar ten — pliysikal isel ie E igenschaf tpn 

Farbe Durchsichtigkeit Bruch Sprödheit Struktur 

dicke Scheibe dünne Scheibe Pulver 
(10 mm) (1mm) 

elek
trische 
Auf
lad niig 

Verwitterungs- Polier
rinde barkeit 

Mikro- Jtichte, 
härte re- in g/cm» 
lativ und 
umgekehrt 
proportional 

Liclit-
brechung 

Succinit bräunlichgelbO, hellgelb') weiß klar bis großmuschelig. spröd bis strukturlos') ja dünn, fest sehr 47 1,069') 1,527 -
K K E I T H A r r p T sehr selten undurchsichtig glasglänzend') zäh haftend, rissig, gut ((108))») 0,01 i 
1820 hellgelb trüb rotgelb bis rot (1,050 bis 

0,01 i 

1,084) 
9 Gedanit hellgelb farblos weiß klar n nischelig, starli sehr spröd strukturlos ja dünn, w'eiß, gut 56 1,063 ((9)) 1,503 -

H E L M 1878 glasglänzend staubend 
gut 

(1,050 bis 0,03 i 
1,073) 

Goitsclilt grünlich- farblos weiß schwach trüb, muschelig, matt sehr s p r ö d strukturlos ja dünn, weiß, schlecht 61 1,035 ((9)) 1.498 -
nov. noni. hellgelb selten klar fettglänzend festhaftend, (1,005 bis 0,04 i 

talkigfettig 1,058) 

(Tlessit rotbraun rötlichgelb bräunlicbgelb durchscheinend imuschelig, spröd mikroskopisch: ja dünn, fest mäßig 5« 1,020 ((29)) 1.501 -
H E L M 1881 bis braun klar bis un schwach rauh. feinkörnelig. haftend. gut (t.OOObis 0,03 i 

schwarz durchsichtig feltgl^nzend makroskopisch; zuckerkörnig, 
gut 

1,042) 
0,03 i 

spbäroidische heller als 
1,042) 

Einsprengunge frisches Material öl 
Bitterfeldit weißgra^i bis hellgelbgrau bräunluligrau undurchsichtig iimschelig. sehr spiöd mikroskopisch: ja dick, absandend, schlecht 68 1,017 ((30)) 1,508 -
nov. nom. rötlichgraubraun. trüb, selten klar schwach rauh. feinkörnelig, reichlich 

ja 
heller ats (1,002 bis 0,04 i 

selten bläulich durchsclieinend f et (glänzend wolkig-nebulösc frisches Material 1,032) 
0,04 i 

? Elnsprenglingsniasse 
1,032) 

ix Durglessit rütlicligelbgrau gelblichweilJ weiß durchscheinend muschelig. spröd inikrosUopiseh: j a d ü n n , fest gut 49 1,015 ((1)) 1,502 -
ix 

nov. nom. trüb fettglänzend feinkörnelig. haftend, 
1,015 ((1)) 

0,01 i 
spbäroidische rotbratui 

0,01 i 

Einsprengunge o 

Beckerit klar; klar; graubraun imdurchsichtig klar: schwach besonders zäh klar: strukturlos schwach keine schlecht 60 (1,010(22)) 
(•- 1,000 bis 

1,543 -
I ' I E S Z C Z E K licllgelbgrau farl)los bis klai' (selten) bogig raub trüb: Holzstruktur 

(1,010(22)) 
(•- 1,000 bis 0,05 i 

^ ft 1880 bis rötlichgelb trüb: eckig, sehr 1,055) ^ ft 

trüb; graubraiUL rauh 
1,055) 

Stantienit laeksciiwarz lackschwarz zimtfarbcn völlig undurch kleinmuschelig .sehr spröd spliäroii l isch (nur in nein selten, dünn, fest schlecht 5« 1,083 ((13)) 1,048 -
I ' I E S Z C Z E K sichtig gerieft, lack der Verwitterungs haftend, rissig, (1.042 bis 0.08 1 
1880 glänzend rinde sichtbar) dnnkelrotbraun 1,098) 

0.08 1 
G 

Pseudostantienit schwarz schwarz Z i m t f a r b e n v()llig undui-ch- Tmischelig. zäh feinstschichtig schwach dünn, nicht sel sehr n . b . 1,074 ((5)) u . b . re 
1 E nov. nom. sichtig sehr rauh und (nur in der Ver ten, festhaftend, schlecht (stark (1,058 bis 

matt witterungsrinde sicht dimkelrotbraun. elastisch) 1,085) 
bar) seidig ßchiniinernd 

elastisch) 1,085) 
c" 

' ) Varietät , ,klar" ; ') in Doppelklaunnern Anzahl der .Meßwerte; n . b . - nicht bc-*immtiar 
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Clivinismus, iti iMiiissionsspektro^raphie 

C H Si l'e AI Mg f a Cu X i 

Surciuit-
tiruppo 

Succinit') 
B R E I T H A U P T ] 820 

78,0. •78,4 9,2 • ••9„-> - (S) (S) - -

Cedanit 
H E L M 1878 

70,8. •8(1.1 9,1 •9,4 ( ) (S) - (S) (S) (S) 

(toitscliit 
nov. noni. 

78,9 •79,0 10.2 10,4 ( + ) (S) S (S) (S) -

Cdessit-
tiruppc 

Glessit 
H E L M 1881 

82,4- •82,U 8,9- •0,2 ( - ) (S) S (S) (S) - -
Bitterfeldit 79,9- •80,3 9,9 s — (S) (S) -

nov. nom. 
Durglessit nov. nom. 8:i,9- •84,1 8,2^ •8,3 - - (S) (S) (S) s -Beckerit-

(Truppc 
Beckerit') 
B l E S Z C Z E K 1880 

89,9 •90,2 0;2^ 0,4 + + + + ( + ) (S) - -

Stantienit-
(Sruppe 

Stantienit 
I ' I E S Z C Z E K 1880 

8;i,2- •s:>,,ß 7,0. •8,0 -T + ( + ) + C + ) (S) s 

P.seudostantienit n. b. n .b n, b. n. b. n. b. n. b. n. b. n . b . n. b. 
nov. nom. 

n. b. nicht bestinuut: ') klares'durchsichtiges Material; + - - Hauptbestandteil ( > 0,1",,,); + — Nehenbcstandteil (um 0,1° , , ) ; ( + ) - .Sellenbestandteil bis Spur; 
S - Spur (O.lVu bis 0,01V„); (S) - geringste Spur (•; 0,01°„) 

;P:en iiires anderen Verhaltens beim Erhi tzen als Ret in i t , 
obwohl sie z. T . die gleiche Hi ir tc und Polierbarkcit wie 
Succinit hatten. 
Den ersten sicheren Nachweis von Succinit im Bit terfchlcr 
Raum erbrachten H A S K N K N O P F , F U C H S & G O T H A N (1933) in 
der Rraunkohlegrube Golpa. I m obersten Tei l der Glimmer-
sandc und i m untersten Bereich des Braunkohleflözes, also 
in gleicher stratigraphischer Position wie beim Bernsteinvor-
koninien im Tagebau Goitsche, w'urden zahlreiche auch klare 
Ilarzstücke gefunden, von denen ein Te i l als sicher mit bal
tischem Succinit identisch bestimmt wurde. Außerdem 
fanden sie ein in seinen Eigenschaften stärker abweichendes 
„Weißharz". Obwohl die parautochthone Herkunft des 
„Golpa-Bcrnsteins" auf Grund der Fundumständc nahelag, 
hielten die Autoren eine Entstehung von Bernstein im Miozän 
für ausgeschlossen. Sie erwogen deshalb eine Verbreitung der 
untcroligozäncn „Blauen E r d e " bis an den Fuß der Mittel
gebirge und eine l lcrki i id ' t des Golpa-Beriisteins aus deren 
.Mitragnng im Unteren Miozän, eine paläogeographiseh nicht 
inüglichc Konstellation. 
-Vuch der Succinitfund von Golpa konnte nicht verhindern, 

^ ^ ß sich tlic Vorstellung fest-eiafeiirgerte, daß alle, auch die 
»ehr bernsteinähnlichen Harze der Braunkohlen kein Succinit 
sein könnten. Schließhch belegte S T E m B E E C H E E (1935) die 
körnigen Harzpart ikel der Braunkohlen generell mit dem 
Begriff „Retinit" . Im Jahre 1955, als das Bit terfchlcr Bern
stein-Vorkommen für kurze Zeit bergniämiiscb angeschnitten 
war, bezeichnete SCSS (1957) den nicht selten auch grob
stückig anfallenden Bernstein ebenfalls als Ret in i t . 
Die Identität des im f3itterfeldcr R a u m vorkommenden 
Sncciiiits mit dem baltischen Succinit wurde 20 .fahre später 
auch nicht duridi wissenschaftliche Uiitersuchuugen festge
stellt, sondern durch die völlig gleichen Eigenschaften bei der 
industriellen Verarbeitung. 
.\ach wie vor ist der Begriff „Ret in i t " als offen zu bezeichnen; 
im Bahineii dieser .\rbeit kann diese Frage nicht behandelt 
werden. B e i der industriellen Gewinnung von Bernstein aus 
dein Bitterielder Vorkommen fallen neben dem sehr stark 
überwiegenden Succinit in sehr geringer Menge (es sind schät
zungsweise 0 , 0 0 1 % in der Korngröße > 20 mm) Stücke von 
mindestens acht weiteren Bernsteinarten an, die im folgenden 
beschrieljcn werden. I ) ie wichtigsten physikalischen Kigeii-
sehaften sind in T a b . 2, die Ergelinissc der chemischen 
LTntcrsuchuiig in Tab . 3 zusammengefaßt. Auf Grund ihrer 
physikalischen Eigenschaften können sie in vier Gruppen 
eingeteilt werden. 

Succinit-Gruppe 

Diagnose: Makroskopisidi und mikroskopisch strukturlos 
amorph; klar durchsichtig bis stark trüb, die Trübung wird 
durch luft- oder wassergefüllle Bläschen hervorgerufen; 
F a r b e : gelb bis bräunlichgelb dominierend bei klaren Stücken. 

Succinit Breithaupt, 1820: 

Mehr als 99 ,99% der Gesamtmenge des Bitterielder Bernsteins 
ist Succinit . E r ist mit dem baltischen Succinit identisch 
und von diesem nicht unterscheidbar. Besonders soll darauf 
hingewiesen werden, daß beim rein klaren Bitterfclder Succinit 
bei mehr als 10 m m Schichtdicke eine niittelgelbe Farbe 
mit leichtem Braunst ich absolut dominiert, rein hellgelbe 
Stücke sind selten (Abb. 1). Die Verwittcrungsrinde ist beim 
Bitterfelder Succinit relativ dünn, maximal 2 mm, jedoch sind 
solche Stücke selten. Häufiger ist sie unter 1 m m dick, und 
niclit selten zeigt die Oberfläche nur polygone Risse. Die 
Succinit-Varietäten sind ebenso zalilrcich wie die des Sam-
landes. Nach dem (">rad der Durchsichtigkeit, der Textur und 
den Einschlüssen wurden bisher etwa 50 Varietäten unter
schieden, die Gegenstand weiterer Veröffentlichungen sein 
sollen. Der Succinit von Bitterfeld ist ebenso reich an Inklusen 
( B A B T H E L H E T Z E R 1982; wie der baltische; wie bei diesem 
sind sie in den Schlaubcnsteiiien konzentriert. 

(iedanit Helm, 1878: 

E r ist im Bitterfclder Bernstein-Vorkommen sehr selten. 
Gedanit unterscheidet sieh vom Succinit durch seine reingelbe 
Farbe, die geringere Härte, die wesentlich größere Sprödheit 
und die dünne weiße, staubende Verwitterungsrinde. 

(Joitschit nov. nom.: 

Benannt wurde er nacli dem Braunkohle-Tagebau, i n dem er 
gefunden wurde. E r ist sehr selten, bisher liegen nur 9 kleine 
Stücke v o r ; das größte Stück war 35 X 30 X 10 mm groß. 
T y p i s c h ist eine plattige Gestalt, die grünlichgelbe Farbe, eine 
geringe Härte und die dünne weiße, festhattende talkähnlichc 
Verwitterungsrinde. Goitschit l iat einen starken F.igeii-
gerueh. 

Glessit-Gruppe 

Diagnose: Mikroskopisch feinkörnige Struktur (Einzelkorner 
ohne scharfe Begrenzung, kleiner als 0,01 mm), dadurch auch 
i m reinen Zustand schwach trüb erscheinend; meist mit 

2 Z, angew. Geol. Bd . :i2. H . 1-2 
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n i a l ^ r u s l i D p i s c i i sichtbaren l'^insprenglingen aus e i n e r völlig 
undurchsichtigen hellgraubraunen Komponente. Diese E i n 
schlüsse sind weicher als die Grundraasse und entweder 
sphäroidisch bis langgestreckt, m i t scharfer Begrenzung oder 
wolkig-nebulös aufgelöst. 

Glessit Helm, 1881 

E r ist am häufigsten v o n d e n seltenen Bitterfelder Bernstein
arten. Das größte bisher gefundene Stück hat e i n e n Durch
messer von 102 m m . Die Gestalt ist vorwiegend knolhg mit 
abgerundeten alten Brüchen (Abb. 2;. Charakteristisch sind 
d i e scharf begrenzten spliäroidisehen Einsprenglinge. Fheß-
textur ist nicht selten. Die Variationsbreite ist relat iv groß 
(Abb. 3), so d a ß möglicherweise beim Vorliegen umfang
reicheren Materials eine Aufspaltung in „Unterarten" vorge
nommen werden k a n n . Einige Stücke mit Abdrücken v o n 
Insektenkörpern und auch Holz an der Oberfläche sowie auch 
der Einschluß von Detritus wurde beobachtet. 

Bitterfeldit nov. nom. 

Benannt nach d e r d e m Fundort nahegelegenen Stadt. E r i s t 
' ^ u i den seltenen Bitterfchlcr Bernsteinarten am zweit-

näufigstcn. Das größte Stück mißt 92 X 70 X 50 m m . Die 
Gestalt ist vorwiegend knollig und gut abgerundet, verursacht 
durch d i e sehr geringe Härte. Charakteristisch ist die wolkig-
iiebulöse Verteilung der Einsprenghngssubstanz, und häufig 
überwiegt sie mengenmäßig gegenüber d e r Grundmasse 
(Abb. 1). Die Mikros l ruktur ist noch feinkörniger als beim 
Glessit. Bei Stücken mit Fließmerkmahn ist ein scherbrett-
artiges Gefüge typisch, d i e Scherbahnen besteben aus fast 
klarer Grundmasse. Einige Stücke zeigen Abdrücke größerer 
Insektenteile an der Oberfläche. 

Durglessit nov. nom.: 

Benannt nach d e r größeren Härte gegenüber d e m Glessit, 
d i e fast die d e s Succinits erreicht. Bisher wurde nur 1 Stück 
gefunden (Abmessungen 40 X 40 X 20 mm) . E r zeigt sehr 
imlerschiedlich große Spliäroide (Iiis 0,35 mm Durchmesser) 
i n d e r gclliliidigraticn Gruiidmasse. 

Beckerit-Ctruppe 

"^•'agnosc: Außerordentlich—zähes - graubraunes H a r z ; es 
unterscheidet sich dadurch v o n allen anderen Bernsteinarten. 
Bisher wurde nur 1 Vertreter gefunden. 

Beelicrit l'ieszezck, 1880 

F r ist unter d e n Bitterfelder Bernsteinarten selten und t r i t t 
nieisL nur i n kleinen Stücken auf. Das größte Stück mißt 
85 X 55 x 3 5 mm. E s überwiegt die undurchsichtige Varietät 
m i t deutlichen Holzeinschlüsscn (.Vbb. 5). Charakterist isch ist 
d i e eckige, stengelige bis plattige Gestalt m i t rauher Oberfläche. 
Absehliftspuren sind selten und eine Verwitterniigsriiide wurde 
nicht festgestellt. Klares .Material i s t selten, die Oberfläche 

•< 

,\hl). I . . S u c c i n i l - , , .Seldauhenstein" m i t I n k l u s e n (Länge 58 m m ) 

.Vbb. 2. (.jlessit — typisch r(dbraune Varietät nlinc E insprengunge 
(Längt.' 53 nun) 

Xhh. 3. Glessi l — dunkelgraue Var ie tä t (Länge 57 mm) 

.Vbb. i . B i l t e r t e l d i t — bläuliehgrauo Var ic lä l (Länge 52 nun) 

.\bb. 5. l>eck( !rit m i t l l o l z s l r u k t u r ' (Länge 51 mm) 

,\hb. 6. S t a n t i e n i t (Länge 52 m m ) 

.Vritnahinen Abb. 1 bis 6 : W . K E I N H O L D , Leipzig 

dieser Part ien zeigt die Merkmale eines sehr zähflüssigen 
Harzflusses bzw. .Vuspressimg der Harzsubstanz, sie ist 
eckig-zackig bis blumenkohlförniig. Die größeren .\bwcicliun-
gen in der Dichte und dem ehemisclien Modalbestand gegen
über dem baltischen Beckerit können erst nach der Unter
suchung von Vcrgleichsmaterial geklärt werden. 

Staiitienit-Gruppe 

Diagnose; Schwarze bis dunkcirotbtaune, undurchsichtige 
Bernsteinarten. Zunächst sollen nur die h(;iden häufigeren 
.Arten beschrieben werden. 

Stantienit Pieszczcli, 1880 

E r ist selten unter den Bitterfelder Bernsteinarten. Das 
größte gefundene Stück hatte einen Durchmesser von 50 mm. 
Die Gestalt ist vorwiegend knollig mit vielen kleinmuscheligen 
Ausbrüchen. Der Stantienit ist außerordentlich spröde und 
deshalb in der Kornfrakt ion unter 6 m m etwas häufiger. 
Frische Brucliflächen glänzen lackschwarz (Abb. 6). E r zeigt 
nur sehr selten eine Verwittcrungsrinde, diese verrät die 
sphäroidische S t ruktur . Die größeren Abweichungen i m 
chemischen Modalbestand gegenüber tlcm baltischen Stantie
nit können erst nach der Untersuchung von Vergleichsmatcrial 
geklärt werden. 

Pseudostantienit nov. nom. 

Benannt nach der großen Ähnlichkeit mit dem Stantienit und 
etwa gleicli häufig wie dieser. Das größte gefundene Stück 
mißt 80 X 65 X 18 mm. Charakteristisch ist eine ausgeprägte 
Feinstschichtung, die aber nur an der Verwitterungsrinde 
sichtbar wird und dieser einen leichten Seidenglanz verleiht. 
D u r c h diese Schichtung wird auch die typisch plattige Gestalt 
verursacht. E r ist nicht spröde, sondern biegsam und weicher. 
Der Pseudostantienit ist das elastischste Harz unter den 
Bitterfclder Bernsteinarten, die Mikrohärtebestimmung schei
terte völlig. Der B r u c h ist sehr rauh und matt . .Aus den 
Beschreibungen älterer Autoren deutet sich an, daß der 
Pseudostantienit auch i m baltischen Bernstein eiithalteii ist, 
aber nicht vom Stantienit getrennt wurde. 

Strukturanalytische Untersuchungen an Bitterfelder 
Bernsteinarten 

llögliehlieiten der Strukturaufklärung 

Trotz zahlreicher Bemühungen besteht über die chemische 
S t ruktur des Bernsteins auch heute noch keine Klarheit 
fSEEGANOVAi.V R A F I K O V ' 1965; B E C K 1972; R O T T L Ä N D E R 1974). 
Die Schwierigkeiten liegen vor allem darin begründet, daß der 
I laupt tc i l des Bornsteins in allen bekannten Lösungsmitteln 
unlöslich ist. So war man auf Untersuchungen des geringen 
lösliehen Anteils oder der durch Hydrolyse, Reduktion und 
Pyrolyse erhaltenen Produkte angewiesen, die jedoch je nach 
den angewandten .Arbeitsmethoden unterschiedlich ausfielen. 
E indeut ig konnten verschiedene Tcrpene und Sesquiterpene 
nachgewiesen werden. 
Auch die modernen physikalischen Methoden der Strtiktur-
ai ia lyt ik haben nur teilweise zu neuen Erkenntnissen geführt. 
Die hochauflösende NMR-3peklroskopie ist wegen der 
Uiilöslichkeit, die konventionelle Massenspektrometrie wegen 
der Unverdampfbarkeit des Bernsteins nicht anwendbar. 
Von E I C H H O F F & M I S C H E R (1972) wurden zwar mit Hilfe der 
Feldionisationstechnik bei 200 °C Massenspektren erhalten, 
es muß jedoch angenommen werden, daß unter diesen Be
dingungen i m Massenspektrometer bereits eine Pyrolyse 
erfolgte. 
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A l ) b . 7. Ini 'rarotspektrogi 'amiuc \on S u c c i n i l , t j j d a i i i t , G o i t sch i l 
oiid l^eckcii t 
Ordinate D in % 

Als erfolgreichste Methode zur Untersuchung von Bernstein 
hat sich hisher die Infrarotspektroskopie erwiesen ( B E C K , 
W I L B U R G & M E B E T 19C4; B E C K , W I L B T J E G U . a. 1965; P R I E S E 

1977). Sie erlaubt unter Verwendung iler KBr-Preßtechnik die 
zerstörungsfreie Untersuchung des Bernsteins. Die erhaltenen 
IB-Spektre i i sind für die betreffende Probe charakteristisch 
und können als deren „l^ingerabdruck" lictracbtet werden. 
Außerdem erlauben sie den Nachweis bestimmter im Bern
stein vorkommender funktionellcr Gruppen wie Säure-, 
-Vlkohol- und Esterfunktionen, exocyclische Doppelbildungen 
sowie Methyl- und Metliylengruppen. Auf Grund dieser 
Ergebnisse sowie zusätzlicher Mod(dlvcrsuche postulierte 
RoTTLÄKDER (1974) für Bernstein die S t ruktur eines Polyesters 
der Diabietinolsäure mit ihren Vor- und Abbauprodukten. 
Vff . haben von den vorliegenden Bernsteinarten die I R -
Spektrcii vermessen und versucht, damit chemisch ähnliche 
Arten in Gruppen zusammenzufassen. 

Intrarotspcktroskopische Ergebnisse 

Succinit-Gruppe (Succinit, Gedanit, Goitschit: Abb. 7) 

Das I R - S p c k t r i i m des Sncciiuts ist mehrfach v(>i'niesseii 
worden ( H Ü M M E L & S C H O L L 1968). E s weist charakteristisclie 
Banden für Ester ((" = 0-Valenzschwingung bei 1 735 cm i 

F U H R M A N N U . a. / Berns te inar ten des h'nterniiozäns 

sowie eine horizontale Schulter zwisclien 1180 und 1250 cm 
gefolgt von einer Bande bei 1150 cm i , die C-O-Eintachbin-
dungen aus der Estergruytpc zugeordnet werden) auf. Die U u -
syirinietrie der ( jarbonylscliwingung sowie die breite .Ahsorption 
zwischen 2 oOO titid 3600 cm"^ zeigen die (jcgenwart freier 
Garbonsäuren an. Weitere Banden bei 885 und 1645 cm"'^ sind 
typisch für exocyclische Doppelhindungen. Banden für eine 
Hydroxylgruppe (3450 em^i) sowie Metliyl- und -Methylen
gruppen (3 0 0 0 . . . 2 800 c m - 1 , 1450 und 1.380 cm-1) vcrvolh 
ständigcn die iiifrarotspektroskopischen Struktiiraussagcii . 
W'eitgehende Übereinstimmung mit dem Succinit-Spektnim 
zeigen die Spektren des Gedanits und Goitschits, so daß für 
diese Proben dieselben Strukturelemente nachgewiesen werden 
können. Die typische ,,baltische Schulter" des Suecinit-
Speklrums zwsichcii 1180 und 1250 c n i - ^ , die in der Li teratur 
rein empirisch als Eingcrab»lriick für Ostseebernstein verwen
det w i r d , t r i t t allerdings nicht mehr auf. Für die Erkennung 
von Stri ikturelementcn ist dies jedoch ohne Bedeutung. 

Glessit-Gruppe (Glessil, Durglessit, Bitterfeldit; Abb. 8) 

Die IB-Spektren dieser Bernsteinarten zeichnen sich durch 
e i n e hohe Intensität der für Methyl- uml Metlivlengrupp 
typischen .Vltsorptioneii (zwischen 2800 und 3000 cm-^, I j ? ^ 
1450 und 1380 c r n - i ) ans. In allen drei Verbindungen finilct 
man eine Aufs])altuiig der synimelrischen Deforiiiatioiis-
schwingung der .Methylgruppe bei 1380 e n r w a s auf eine 
geminale .Anordnung von Melhylgruppeu hinweist. I m 
Gegensatz zur Succinit-Gruppe ist die Wellenzahl der Carbonyl-
schwingung nach kleineren Werten (1690 cm-^) verschoben 
und — das ist besonders auffällig — in ihrer Intensität stark 
reduziert, so tiaß auf eine stark verminderte Zahl von h^stcr-
gruppen geschlossen werden kann. Die typischen Absorptionen 
für Säure- und Hydroxylgruppen sowie exocyclische Dojipcl-
bindungcn sind aucti in dieser Gruppe zu erkennen. 

Beckerit-Gruppe (Beckerit; Abb. 7) 

Beckeri t unterscheidet sich in seiner S truktur deutlich von 
allen übrigen von den \'ff. imtcrsiichtcn Bcrnsteiiiarl.cji . 
Typisch ist das .Auftreten intensiver Schwingungen bei 
.'5000... 3 100 cm 1 (C-H-Valenzschw-ingungen), 1600, 1580 
und 1490 cnf-^ ('r. = ('.-\alenzs(diwingungcn) sowie 750 und 
690 c n r ( o u t - o f - p l a n c - l )eformalioiisscliwingungcn ), die ein
deutig die Gegenwart aromatischer Ringsysteme in heträel^ 
lieber Konzentrat ion anzeigen. Des weiteren fehlen i m Verglei^?'^ 
mit der Succinit- und Glessit-Gruppe i m Beckeri t -Spektrum 
die eharakteristischen Methylabsorptionen bei 29()0, 2870 und 
1380 cm .̂ E s kann daraus der Schluß gezogen werden, daß 
Alcthylgruppen nicht oder höchstens in geringer Konzentration 
auftreten. .Vuch die für Ilster- bzw. für Säuregruppen typische 
Carbonylabsorption ist nur in geringerem .Maße vorhanden. 
Deutlich zu erkennen sind neben den Aromatcnhandcii 
.Methylengruppen (2920, 2850 und 1450 cm i ) , H y d r o x y l 
gruppen (3440 cni-^) sowie exocyclische Doppelbindungen 
(900 cm-^). Die für tlic Kntstehuug des Bernsteins wichtige 
Frage nach der Herkunf t der nachgewiesenen aromatiscbcn 
Strukturen muß vorläufig offen bleiben. 

Slaniienit-Gruppe (Stantienit, Pseudostantienit; Abb. 8) 

Für die Spektren beider Bernsteinarten ist das Fidihi i der 
Schwingungen für Alcthylgruppen und exocycliscbc Dojipcl-
bindungen typisch. .Vuch die Carbonylabsorption tr i t t nur l u 
untergeordnelem Maße auf (geringe Intensität der (̂  = 0 -
V^alcnzsdiwingimg bei I 700 cm"^). Dagegen sind deutlich 
0H-h5inktIonei i ( O — l l - V alenzschwingung bei 3400 e i n L 
C — O-Valeuzschwinguiig bei 1100 cm sowie .Metbyleii-
gruppen (2920, 2850 und 1450 e i i U - ' ) erkennbar. 
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A b b . 8. In f rarotspektrogramme v o n Glessi t , B i t t e r f e l d i t , Durgless i t , 
S tant ieni t u n d Pseudostant ieni t 
Ordinate - D in % 

Die schwachen Absorptionen bei 7 0 0 und 7 5 0 cm"^ sind 
mögHcherweise auf geringe Beimengungen aromatischer 
Strulcturgruppen zurückzuführen. 

Mikroanalysen 

Zur quantitativen E r m i t t l u n g der Elementarzusammensetzung 
wurde der Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalt der Bernstein
proben mikroanalytisch bestimmt ( T a b . 3 ) . Da Stickstoff 
überhaupt nicht, Schwefel und Chlor nur i n Mengen weit unter 
1 % nachgewiesen werden konnten, k a n n die Differenz der 

Kohlenstoff- und Wasserstoffwerte zu 1 0 0 % dem Sauerstoff
gehalt zugeschrieben werden. 
Die gemeinsam mit Succinit in eine Gruppe eingeordneten 
Proben von Gedanit und Goitschit stimmen auch hinsichtlich 
ihrer Elementarzusammensetzung weitgehend überein. Sie 
enthalten 1 1 bis 1 2 % Sauerstoff, was auf die infrarotspek-
troskopisch nachgewiesenen Ester- , Säure- und H y d r o x y l -
funktionen zurückgeführt werden kann. I n allen anderen 
Gruppen ist entsprechend dem Infrarotspektrum der Gehalt 
an Ester- und Säurefunktionen gegenüber der Succinit-Gruppe 
stark herabgesetzt, was in einem erhöhten Kohlenstoffgehalt 
zum .Ausdruck kommt. Besonders hoch ist der Kohlenstoff
gehalt im Beckerit , der zusätzlich einen beträchtlichen Anteil 
an Aromaten enthält. 

Genese des Bitterfelder Bernstein-Vorkommens und Vergleich 
zwischen den baltischen und den Bitterfelder Bernsteinarten 

Die Altersstellung des Schichtverbandes mit dem Bitterfelder 
Bernstein-Vorkommen ist als gesichert anzusehen ( B A R T H E L & 
H E T Z E R 1 9 8 2 ) . Die noch nicht veröffentlichten Ergebnisse der 
detaillierten geologischen Untersuchung lassen nur eine par
autochthone Herkunft des Bernsteins zu , gebunden an 
geringmächtige Braunkohleflözcbcn (sogenannte „Flöze Brei 
tenfeld" in B . \ E T H E L & H E T Z E R 1 9 8 2 ) , die unter dem mächtigen 
Bit terfchlcr Flöz lückenhaft i n den Bitterfelder Glimmersanden 
erhalten geblieben sind. Das Bernstein-Vorkommen verdankt 
seine Ents tehung der durch marine Ingressionsphasen unter
brochenen Sedimentation organischer Massen, die „embryo
nale" Vorläufer der Bi ldung des Bitterfelder Flözes darstellen, 
der marinen .Aufbereitung dieser bernsteinhaltigen Roh
humusmassen und der lokalen Anreicherung des Bernsteins 
i m Küstenbereich. I n den nicht durch Abtragung zerstörten 
Resten der „Flöze Rrei tenfeld" wurden nicht nur die an 
eingelagerte Zweige und Zapfen von Cupressosperiniim 
saxonicum M A I gebundenen pulverig-bröckeligen gelben 
Harzschlauben ( B A R T H E L & H E T Z E R 1 9 8 2 ) gefunden, sondern 
auch größere I larzmassen, die i m K e r n noch unveränderten 
Succinit enthielten, während bei allmählichem Übergang die 
Randzone in eine pulverige Masse umgewandelt war . Der im 
Rohhtrmus des Braunkohlenwaldes enthaltene Bernstein 
wurde offensichtlich durch die spätere Inkohlung strukturell 
zerstört und in eine pulverig-erdige Substanz umgewandelt. 
Nur wenn eine Zerstörung des i m Entstehen begriffenen 
Braunkohleflözes und eine rasche Wiedereinbettung erfolgte, 
konnten die verwitterungsempfindlichen Bernsteine erhalten 
bleiben. 
E s sind kühne Hypothesen entwickelt worden, um den i m 
Bitterfclder R a u m vorkommenden Bernstein unbedingt mit 
den baltischen Vorkommen zu verknüpfen. Die Herkunft des 
Bitterfelder Bernsteins aus einer Umlagerung von ehemals i m 
Hallischen Gebiet verbreitet gewesenen Aquivalentsedimenten 
der untcroligozäncn „Blauen E r d e " ( H A S E N K N O P F , F Ü C H S & 

G O T H Ä N 1 9 3 3 ) oder aus einer Direktverfrachtung von umge
lagertem Bernstein aus dem baltischen in den Bitterfelder 
R a u m ( W U N D E B L I C H 1 9 8 3 ) abzuleiten, ist auf Grund rler 
recht gut bekannten Sedimentationsabfolge dieses (Gebietes 
und aus paläogeographiseben Gründen nicht möglich. 
E i n Vergleich des baltischen mit dem Bitterfelder Vorkommen 
i n bezug auf ihre Bernsteinarten ist zwar schwierig, aber auf 
der Grundlage der recht genauen Beschreibungen von A Y C K E 
( 1 8 3 5 ) sind interessante Schlußfolgerungen möglich, denn 
seine Angaben stammen aus der Zeit, als der miozäne und der 
unteroligozäne T e i l der samländischen Vorkommen getrennt 
genutzt wurden. I n den braunkohleführenden miozänen 
„gestreiften Sauden" des Samlandes fehlte der Gedanit, 
während er in der unteroligozänen „Blauen E r d e " nicht 

3 Z. angew. Geol., B d . 32, H . 12 
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selten ist . Daß i m untermiozänen Bitterfelder Vorliommen der 

Gedanit ebenfalls sebr selten ist, w i r d als Beleg dafür ange

sehen, daß der Bernstein der samländischen miozänen Sedi

mente kein umgelagerter älterer Bernstein ist , sondern erst 

im Miozän gebildet wurde und damit etwa zeitgleich mit dem 

Bitterfclder Bernstein ist. Dies hatte bereits Z A D D A C H (1860) 

vermutet. Die I lcrkunftspflanze des Gedanits wäre dann etwas 

eher ausgestorben, als die des Succinits. E i n Vergleich bei den 

anderen seltenen Bernsteinarten ist leider weniger sicher, weil 

ihre Beschreibungen durcli A Y C K E ungenauer sind. 

Da im Samland Bernstein sowohl aus unteroligozänen als auch 

miozänen Schichten abgebaut wurde und wie der Bernstein 

selbst auch die gefundenen Inklusen nicht getrennt gehalten 

wurden, sind dadurch möglicherweise i m „Baltischen Bern

stein" verschiedcnalte Faunen vermischt worden. Die von 

W U N D E R L I C H ( 1 9 8 3 ) betonten Ähnhchkeiten bei einigen 

Spinncnfamilien könnten damit eine Erklärung finden. 

Zusammenlassung 

V o m Bi t ter fe lder B e r n s t e i n - V o r k o m m e n werden neben dem 
stark überwiegenden Succ in i t acht weitere seltene B e r n s t e i n a r t e n 
beschrieben, die zu v i e r Gruppen zusaimneiigefaßt werden können. 
V i e r dieser seltenen Berns te inar ten sind bereits v o n den bal t ischen 
V o r k o m m e n bekannt . Natdi den vermessenen I n f r a r o t s p e k t r e n 
\mterscheiden sie sieh i n ihrer chemischen S t r u k t u r teilweise erheb
l ich v o m .Succinit. E i n e besondere S te l lung n i n u n t B e c k e r i t e in , 
i n dem aromatische S t r u k t u r e n i n beträcht l ichem U m f a n g n a c l i -
gewiescTi werden konnten. B e i m Vergle ich der B e r n s t e i n a r t e n des 
Bitterfelder und der balt ischen V o r k o i m n o n w i r d insbesondere i n 
der Hä\iEigkeit des (.Gedanits ein Beleg dafür gesehen, daß der 
Bernste in der miozänen Schichten des Samlandes k e i n umgelagerter 
älterer, sondern Berns te in miozänen A l t e r s is t . 

PesioMe 

Cpef lH UHrKHeMHOLtenOBLIX H H T a p H t I X Saj ICHtOH BHTTep (|ieJI I . J ta 
napH^ty c npeo6.iia;taiomHM cyi^it i iHHTOM o n H C H n a i o T C H eute 8 
pe ,T,KHX BHftOB H H T a p H , KOTOpbie MO>KHO OÖieHHHHTb B 4 r p y H H b l . 
H e T t i p e H8 3 T H X p e ^ K H x T H n o B H H T a p H y s c e H 3 B e c T H H n o s a j i e w a M 
Ba , ] iTnt ' i cKoro p e n i o n a . B c o o T B e T C T B H H c x a p a K T e p I I C T n I ^ a M M 
u H ( j ) p a K p a c H o r o c n e i t T p a O H U I I O CBoef t X H M i i ' i e c K O H C T p v K T v p e 
BecbMa 3HaMHTCjibHo üTJHiqaioTCH oT c y K u n i H i T a . O c o ö o e n o j i o -
memie a a H H M a e T ö e K e p H T , B KOTopoM B a n a M H T e j i b H O M K O J i n n c c T B e 
o Ö H a p y a i e H H a p o M a T H i t e c K H e c T p y K i y p H . C p a B H o n H C B n a o B 
H H T a p H BHTTepi|e.TibÄa H H U T a p t i B a . T T H ö c K o r o p e r n o H a H O C O -
GeHHO ' tacTOTa B C T p e n a e M O C T H r e n a n n T a nosnoiTHioT n p e j t n o j i a -
r a T b , MTo HHTapb B M i i o i i e H O B b i x C.10HX C a M a a n a a n p e H C T a B i c a e T 
c o ö o f t n e n e p e o T n o m e H H b i H ß o j i e e n p e o H H H H H T a p b , a n i i T a p b 
MHonenoBoro BoapacTa. 

Summary 

Suppleinentary to tlio c lear ly predominant succioite of the E o w e r 
Mlocene andrer occurrence of B i t t e r f e l d tliere are described eight 
further rare species of araber, w h i c h m a y be assorted into four 
groups. According to the measured infrared spectra four of these 
species idready have been k n o w n f r o m the B a i t i e occurrence. T h e 
chemical structures of them p a r t i a l l y considerable differ f r o m 
succinite. A Special part takes heckerite , where aromat ic s t ructures 
upon a considerable scale could be proved. Compar ing the species 

of amlier of the B i t t e r f e l d dis tr ic t w i t h the amber of tlie B a l l i c 
occurrence especial ly the f rcquency of gedanito proves the occur
rence of the Miocone layers of S a m l a n d not to be a redcposited 
older v a r i e t y but to be amber of Miocene age. 
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