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VORWORT. 

Von der von Prof. Krejci begonnenen geologischen Karte von Bohmen 
erschien das erste Blatt Section VI. Umgebung von Kuttenberg bis Bohmisch 
Trtibau ini Jahre 1891 als Nro. 6. des VII. Bandes des Archives der naturwissen- 
schaftlichen Landesdurchforschung von Bohmen und zwar nach dem Todc des Prof. 
Krejcf mit Erlauterung voni Dr. A.  Frifi. 

Als Fortsetzung des in dem angcbahnten Wcge begonnenen Werkes stellten 
Prof. Dr. A. Fric und Prof. Dr. Gustav C. Laube weitere zwei Blatter Section II. und 
III. zusammen und zwar der Erstere das Urgebirgc, letzterer die Sedimentfor- 
mationen, wobei auch Dr. Phil. Pocta behilflich war. Die Betheiligung des Prof. 
Dr. 0. Feistmantel an den letzteren Arbeiten, die seiner Zeit in Aussicht stand, 
wurde dureh dessen bedauerlichen Pod vereitelt. Mit Riicksickt darauf, dass die 
einzelnen Sectionen auch einzeln verlangt werden diirften, wurden auch die Erlau- 
terungen derart redigirt, dass sic ein selbststiindiges Ganze bildcn, da s;e sonst 
bei Berufung auf die Erlauterungen zu den anderen Sectionen liickenhaft er- 
sclieinen wurden. 

Dadurch wurden Wiederholuugen unausweichbar, die aber der Bcsitzer der 
sammtlichen Sectionen wohl entscbuldigen wird. 

Sehr wohl wurde bei der Fertigstellung der Karten gefuhlt, dass der 
Maasstab ein zu kleiner ist, urn das Detail, welches die Arbeiter der Landcrforschung 
iiufsanunelten, darauf verwerthen zu konnen und es mogeu desshalb diese Blatter 
als vorlaufige Orientations-Behelfe betrachtet werden, bis ausgiebige Mittel die Her- 
ausgabe der geologischen Karte in grosseni Maasstabe ennoglicheu werden, deren 
Ausarbeitung aber gut situirten Kriiften als alleinige Aufgabe zugewiesen werden 
nu'isste. 

«—=Dfl=—° 
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A. Das IUesen- und Isergebirge (ostl. Thl.) 
Von Prof. Dr. Gustav C. Laube. 

Den nordliehen Rand des Blattes III. der geol. Karte von Biihmen bildet 
westwiirts von Schatzlar das Riesen- und Isergebirge. Diese beiden lassen sick 
zwar orographisch nach dem Laufe der Iser in zwei getrennte Gebirgskorper glie- 
dern, geologisch sind sie jedoch Eines; der trennende Fluss beniitzt nur ein Quer- 
thal desselben als Bett. Da jedoch auch die an der Iser weitzuriickspringende 
Landesgrenze einen Keil zwischen Iser- und Riesengebirge schiebt, die im ersteren 
entwickelten Gebirgsglieder zum grosseren Theil in preuss. Schlesien fortsetzen, 
wahrend der bohmische Autheil des Riesengebirges hiedurch ein mehr einheitliches 
Ganze wird; so erscheint es rathsam, bei der Betrachtung dieser Gebirge die 
orographische Eintheilung beizubehalten und beide gesondert zu behandeln. 

Der bohmische Antheil des Eiesemjebirges reicht von Schatzlar und dem 
von hier beginnenden Trautenbachthal (Brettgrund) im Osten bis an den Harrachs- 
dorf-Neuwclter Pass und die von Norden her langs der Landesgrenze herabkornmende 
Iser bei Wurzelsdorf, im Norden bis an die nordlich von Schatzlar iiber die 
Ttlppelsteine, Schwarze Koppe zur Schneekoppc und iiber diese hinweg iiber die 
grosse und kleine Sturmhaube, das hohe Rad, den Reiftriiger und Mnmmelberg zu 
dem vorgenannten Pass herablaufenden Landesgrenze. Als Begrenzung im Siiden 
darf wohl die durch das Rothliegende angedeutete Linie betrachtet werden, welche 
aus der Gegend von Goldenols westwiirts iiber das Litsclibachthal an den Siidrand 
des Rehhorns zum Aupathal, etwas stidwlirts von Freiheit iiber Lauterwasser nach 
Hohenclbe und von hier wciter nordlich von Starkenbach und Semil bis auf die 
Siidseite des Iserthales bei Eisenbrod fiihrt. 

Obwohl kleine Depots von Rothliegendem, welche nordlich von dieser 
Linie innerhalb des zum Riesengebirge gehorenden Theiles liegen gebliebeu sind, 
eine ehemalige weitere Verbreitung dieser Formation bekuuden, kann doch diese 
oben angefuhrte Linie sowohl als Grenze des Gebirges, als auch als jene der an 
dem Aufbau desselben theilnchmenden krystallinischen Gesteine angcsehen werden. 

Der Korper des Riesengebirges gliedert sich in das innere z. Thl. durch 
Langsthfiler getheilte Kammgebirgc und in zahlreiche, durch QuerthLiler abge- 
schiedenc weit siidwarts vorspringende Gebirgsjocher. 

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



6 

Das Kammgebirge besteht aus dem nordwarts steil nach pr. Sehlesien ab- 
fallenden Riesenkamm und dem Forstkamm (Schmiedeberger Kamm). Letzterer 
nach Norden vorgeschobene, O-W streichende, kurze Kamm biegt am Tafelsteine 
(1278 TO) plotzlich nach Siiden zur Schwarzen Koppe (1411 m) urn, mit welcher 
dann der Riesenkamm beginnt, welcher nun in WNW mit dem Todtenwiirgberg 
am Harracksdorfer Pass cndet. Durch die Einsenkung in der Gegend der Peters- 
baude (1175 m) zerfallt er in eine ostliclie und westliche Halfte. Erstere mit den 
llobenpunkten Schwarze Koppe 1411 TO, Sclmeekoppe 1603 m, Mittagstein 1435 TO, 

Kleine  Sturmhaube 1442 TO,   letzteres mit Miidelstein 1411 TO, Grosse Sturmhaube 
1425 TO, Hohes Rad 1506 TO, Reiftriiger 1359 m, Mununelberg 1219 TO, Todten- 
wiirg 1123 TO Seehohe. Die in diesem Gebiete entspringenden Quollzuflusse der Aupa, 
Elbe und Iser haben durch die von ihnen geiibte Erosion den urspriinglich breitcu 
Kamm in zwei durch Langsthaler geschiedene, nur durch die Wasserscheiden ver- 
bundene parallele Kiimme getrennt, von dcnen der siidliche durch das Durchbiuchs- 
thal der Elbe bei Spindelmiihle wieder in eine ostliche und westliche Halfte zer- 
fallt. Die ostliche besteht aus dem mit dem Teufelsgrat am Riesengrund beginnendeu, 
mit dem Ziegenriicken 1314 TO an dem Elbedurchbruch eudigenden Kamm, welcher 
den Steinboden 1560 TO, Hochwiesen 1555 TO enthiilt und durch die Wasserscheide 
zvvischen der Aupa und dem Weissen Wasser, dem Joch der Weissen Wiese mit 
dem Riesenkamm zusammenhangt. Die westliche Halfte beginnt am Elbedurchbruch 
und reicht bis an die Iser bei Harrachsdorf, sie tragt die Hdhenpunkte Beinhiibl 
1241 TO, G-oIdhohe 1330 TO, Krokonos 1419 TO, Kesselkoppe 1434 TO, Kahle Berg 
1343 TO, Blechkainm 1210 TO, Vogelstein 940 TO, liiingt durch das .loch der Elbc- 
wiesen, der Wasserscheide zwischen Elbe und Iser, mit dem Riesenkamm zusammen, 
und wird von diesem durch den ostwiirts gerichteten Elbegrund und den westwarts 
gerichteten Mummelgruud getrennt. Der siidlich vorliegende Gebirgskt'irper wird 
durch die Oberlaufziiniisse, welche tiefe Quertliiiler eingeschnitteii haben, in eine 
grosse Anzahl von Querjochen abgegliedert. 

Im Osten das Rehorn, zwischen dem Litsch- und Trautenba.ch und dem 
Kolbenbach nnd der Aupa mit dem Hofclbusch 1033 TO, Zuetschenstein 1004 TO nord- 
warts gegen den Eorstkamm ausstreichend. Der lange Berg zwischen dem Kolben- 
bach uud der Kleinen Aupa mit der Altenbergkoppe 903 TO, Langenberg 1019 TO, der 
siidliche Auslaufer des Eorstkamnuss. dcsr Lowenberg 1169 m zwischen der Kleinen 
Aupa und dem Lowcubache, der Auslaufer der schwarzen Koppe. Der Rilcken 
des Rosenberges zwischen Liiwenbach, der kleinen und grossen Aupa, mit dem 
Rothenberg 912 m, Finkenberg 1103 TO, Rosenberg 1388 TO von der Sclmeekoppe 
auslaufend. Der miichtige Hohenzug, welcher zwischen der grossen Aupa und der 
Elbe am Hochwiesen angliedert, zieht einerseits iiber die Geiergucke, den Plattenberg 
1426 TO, Fuchsberg 1363 TO ZU dem weit nach Siiden vorgeschobcnen Schwarzenberg 
1299 TO bei Freiheit herab, anderseits entsendet er zwischen dem Keilbach und der 
kleinen Elbe und der grossen Elbe iiber den Heuschober 1317 m und Planur 
1190 TO einen schmalen langen Zug mit Klauselberg 1018 TO, Wachur 827 TO siid- 
wiirts gegen den Band des Gebirges. Zwiscben diesen beiden Ziigen liegen noch 
die Jiicher des Bonischberges und Lahnbuscbes. 

Zwiscben dcr grossen Elbe und der kleinen Iser zieht ein langer licrgriicken 
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zwischen dem BSxhubel und der Goldenhohe entspringend nach Siiden heruater, 
welcher den Dreistein 1046 m, Finsterstein 1033 m, Johaimesberg 947 m, Heidel- 
berg 1036 m entliiilt. 

Dann folgt zwischen der kleinen Iser und dera Koschelbach der kurze 
zur Kesselkoppe ausstreichende Koschelkamm uiit dem Vogelberg 1200 m, endlicb 
zwischen der kleinen und grossen Iser der Wolfskamra 1115 m, von welchem nach 
Westen der Hohenzug des Wachsteines und Sacherberges ausliiuft, zwischen welchem 
und dem Blechkamm das breite Rochlitzer Thai zur Iser hinabfiihrt. 

In Bezug auf die Gesteine, welche das Riesengebirge zusammensetzen, ergibt 
sich, dass dieselben weit hinter der Mannigfaltigkeit zuriickbleiben, welche die 
anderen Randgebirge, vornehmlich das Erzgebirge zeigen. Am Aufbau des Riesen- 
gebirges nehmen Eraptiv- und krystallinische Schiefergesteinc theil. Erste^e be- 
schriinken sich auf den Granitit und Mikrogranit (Grauitporpliyr), von welchem 
nur der erstere eine grossere Ausdehnung und Redeutung gewinnt. Letztere sind 
vorwiegend (lueisse und Phyllite, an welche sich einige wenige andere minder be- 
deutende Schiefergesteine anschliessen. 

Das unter dem Namen „Granitit" vom Granit unterschiedene Gestein 
besteht aus einem kornigen Gemenge von rothem Orthoklas, vielein Klinoklas, we- 
Digeni Quarz und schwarzem oder schwarz-griinem Magnesiaglimmer. Der meist 
getriibte Klinoklas gibt dem durch den Glimmer schwarz gesprenkelten Gestein 
eie mattes Ansehen, die durch den Orthoklas bedingte rSthliche Farbe tritt meist 
in ganz frischem Gestein lebhafter hervor. Das Gestein ist vorwiegend grobk8rnig, 
selteuer mittel- oder kleinkdrnig, doch wechselt nicht selten die Korngrosse ganz 
plotzlicb. Es sondert meist in breiten Biinken ab, deren Structur aus den der 
Denudation Widerstand leistenden Felsengruppen auf dem Riesenkamm erkenntlich 
ist. Eine andere pfeilerfo'rmige Absonderung zcigt der Granitit in den Wanden der 
grossen Circusthaler der Schneegruben. Bei fortschreitender Verwitterung bildet 
er das niiiclitige Blockwerk, welches den Kamm des Riesengebirges und die auf- 
gesetzten Kuppen, Holies Rad, die Sturmhaubeu u. s. w. bedeckt. 

Der Mikrogranit (Granitporphyr), von JokeTy*) als Porphyr bezeichnet, 
ist ein sehr feinkorniges, graulich- oder rothlichgelbes Gestein, aus dessen lichter 
Grundmasse grauliche Quarz- und braunliche Orthoklasindividueu von Stecknadel- 
l<opfgi(')sse zu unterscheiden sind. U. d. M. hist sich die scheinbar felsitische Grund- 
masse in ein deutlich korniges Gemenge von Quarz und Orthoklas auf. Es tritt 
gaugformig auf im Gebiete der Schneekoppe. 

Unter den krystallinischen Schiefern des Riesengebirges spielen namentlich 
die Gneisse eine hervorragende Rolle. Vorwiegend sind es kleinkornige, diinn- 
schiefrige Gesteine mit hellem (Kali-) Glimmer nnd weissem oder rothem Feldspath. 
Sie werden hiedurch dem rothen Gneisse des Erzgebirges iihnlich, unterscheiden 
sich aber durchwegs von diesem durch ihren Habitus. Hiiuhg ist der Glimmer in 
dickeren Lagen auf den Scliicferfliichen vorhandeu. Tritt in diesem Falle, wie es 
oft  geschieht,  der   Feldspath  zuruck,   so nimint das Gestein eine glimmerschiefer- 

Jok61y, Das Kiesengebirge in Biilimen,  Jahrbucli der k. k. gcol.   Jleichsanstalt   18. Bd. 
p. 396 II'. 
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artige Besckaffenkcit an. Doch bemerkte sckon Jokely, dass dieses von ikin nock 
unterschiedene Gestein „nickt gelten eine gneissartige Beschaffenkeit annekme." 
Anderseits nimmt der Quarz wieder so iiberhand, dass er das vorkcrrsckende Mi- 
neral bildet und Quarzsckiefer zur Ausbildung komnien, deren Sckieferungsflacken 
mit sckwiickeren liickenkaften oder zusammenkiingenderen Glimmerkiiuten bedeckt 
sind. Aber auck diese Form ist trie ganz Fetdspatk frei, so dass man sie nur als 
eine Ausbildungsart des Riesengebirgsgneisses anseben kann. Auffallend sind in den 
Gneissen, namentlick in den glimmersckieferartigen, die kaufig darin vorkommenden 
rundlickcn oft in eine Glimmerkaut gekullten Korner von blaugrauem auck roth- 
lickem Ortkoklas, welcke durck ikr Auftreten auf den Sckieferflacken kleine und 
grosse Knotcken bilden. JokGly bielt sie ftir Pseudomorpkosen nack Granat, was sie 
nickt wokl sein konneu, da sie u. d. M. deutlick die Carlsbader Zwillingsform er- 
kennen lassen. In einzelnen Lagen des Gneisses findet sick neben dem Glimmer 
auck nock ein talkartigcs oklgriiues Mineral, welches Jokely veranlasste, solcke 
Gesteine als Protogin anzusprechen. Da das Vorkommen des letzt genannten Mine- 
rales aber keineswegs allgemein, die ausserlicke Ahulickkeit mit den alpinen als 
Protogin bezeickneten Gesteinen eine sekr geringe ist, kabe ick es vorgezogen, den 
Namen Gneiss beizubekalten, ohne weiter auf die Frage einzugekeu, ob man es 
kier mit cineni metamorpkiscken oder eruptiven Schiefergestein zu tlmn liat. Die 
zaklreicken Uberglinge der genannten wesentliclien Ausbildnngen des Riesengebirgs- 
gneisses lassen auch eine strenge Untersckeidung ilirer Ausbreitung nickt zu, oder 
vielleickt nur insowcit, als man die den Granitit begleitenden Quarzscbiefer als 
solcke untersckeiden mock to, aber auck kiebei sckien es ratksam, eine Aussckeidung 
derselben nickt vorzunekmen, da wie z. B. im Gebiete der Kesselkoppe deutlicke 
(iiieisse mitten darin vorkommen, und das geringe Ausmass der Karte eine zu de- 
tailirte Farbengebung nickt leickt zuliisst. 

Als eine zweite ganz besondere Form des Gneisses muss der sckon von 
Joke"ly mit dem Namen „Pkyllitgneiss" belegte kervorgekoben werden. Das 
meist diinnsckiefrige Gestein zeigt auf seinen Schieferflftchen zusammenkangende 
Hiiute von Glimmerblattclien, dazwiscken sind meist rotklicke Ortkoklase, oft in 
granataknlicken aber auck griisseren Kornern eingestreut, auck kommen st^rkere 
flaserige Aussckeidungen von Ortkoklas und Quarz vor. Das Gestein gekt eiiier- 
seits in Gneisse, anderseits in Pkyllite ttber, olme dass man strenge Abgrenzungen 
zu zieken vermag, es nimmt sogar, wi(! bei Glasendorf im Rebhorngebirge eine der- 
artige ebenschiefrige Gestalt an, dass es geradezu als Dacksckiefer verwendbar 
wird. Anderseits kommen darin Lagen vor, in welcken der Glimmer fast ganz ver- 
schwindet, und das Gestein felsitsc.hieferartig wird, so zwiscken Marscbendorf und 
Kolbendorf, ebenso an derStrasse vonFi'eilieit nack Jokannesbad. Als besonder Ausbil- 
dung sowokl in den (ugentlicken wie im Pkyllitgneisse ist nock das Vorkommen von 
grapkitfukrenden zu erwiiknen, wie sie am Eingange des Klausengrundes oberlialb 
Jokannesbad,  dann   (istlick  von   Glasendorf in Rekkorngebirge angetroffen werden. 

Die eigeiitlic.ken Pkyllite, diinnsckiefrige, meist grunlickgraue Gesteine 
mit stiirkcren oder sckwiickeren Quarzeinlagen, ebencr oder gefiiltelter Schiefer- 
flacke, oftmals stark zusainmengeknittert, seltener ebenflackig, sckliessen sick un- 
mittelbar an die Gneisse an. 
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Als Einlagerungen in den genannten Schiefern sind anzufuhren: Amphi- 
bolscbiefer, welche vorwiegend iin Glimmergneiss auftreten, meist Ortboklas- 
korner fiihren und biodurcb oin dioritartiges Ausseben erhalten, Zu ilmen gehoren 
audi die grunen Schiefer, welche in der Gegend von Schatzlar an der Trau- 
tenbacber Strasse im Brettgrunde anstehen, welclie ein feinkorniges Gefuge und ein 
phyllitartiger Aussehen babcn, aber durch ilire grime Farbe. auffallen. Krystalli- 
niselicr Kalkstein in maebtigen Biindern von grosser Ausdebnung von mitt- 
lerem Oder kleinem Korn, weisser, gelber, rothlicher odor grauer Farbe. In Verbin- 
dung mit Glimmer als Kalkglimmerschiefer, und mit Malakolitb als Malako- 
litbkal kstein in der (legend von Rochlitz, bei Pommerndorf u. a. 0. bis bin- 
liber ins Aupagebiet nordlicb von Hohenelbe. Der Malakolitb bildet darin lichtohl- 
griine, faserig scbiefrige Lagen, zeigt aber aucb zuweilen, wie an der Iserstrasse 
unterhalb Grenzdorf, eine radiarfaserige Anorduung. Der Malakolitbkalkstein von 
Rochlitz fiibrt Kupfererz. Eine machtige Einlagerung von Quarzfels in Pkyilit 
bildet der Wacbstein bei Rochlitz. 

Einen Oontacthof an der Berlihrung zwischen dem Granitit und Gneiss 
wie er in der Jokely'scben Karte durcli Ausscheidung von Fleckschiefern angefuhrt 
ist, konnte ich aicht constatieren, da ich die bier anstehenden, lediglich auf den 
Scliieferniichen eisenschlissigen Gesteine nicht mit jenem Namen zu belegen verinag, 
wobl aber gibt sicb eine Contactwirkung in den qnarzigen Gneissen zu erkennen, 
indem dieselben u. d. M. das Vorhandensein von Andalusit nachweisen lassen, so 
in den auf der bohmischen Seite der Schneekoppe anstehenden Gesteinen. Desgleicheu 
lindet sicb dieses Mineral in den ganz ahnlichen Gneissen der Kesselkoppe. Die 
Quarzgneisse bei der Kapelle auf den Hochwiesen enthalten Pseudomorphosen von 
BiOtit, die moglicberweise nach Andalusit gebildet sind. 

Der geologische Aufbau des Eiesengebirges in Hobmen gliedert sicb in der 
Art, dass den nordlicbsten Tbeil des Gebietes, das ist der Riesenkamiu in seiner 
Erstreckung von der Iser bis zum Fusse der Schneekoppe, der Granitit einnimmt, 
wfthrend sicb slidlich an denselben die krystallinisclien Schiefer u. •/,. Glimmei- 
gneisse, Phyllitgneisse und Pbyllit in dieser Reihenfolge aneinanderschliessen, auf 
welclie letztere sodann das Rothliegende aufgelagert ist. 

Vie] schwieriger wie fiber die Reihenfolge ist es jedoch, sicli iiber die 
Lagerungsverhiiltnisse der Riesengebirgsgesttnne eine Vorstellung zu machen. Der 
Granitit bildet eine seiner ganzen Erstreckung nacb ungegliederte Masse, welclie 
nacli Norden in den sog. Hirscbberger Kessel steil abfiillt. An seine Siidseite selbst 
sind die qnarzreichen Gneisse zuniiebst angelagert, welclie ibn seiner ganzen Er- 
streckung nach mit steilem sftdlichen Einfallen und fast ostwestlicheni Streichen 
bis zur Schneekoppe begleiten, und in der Beriibrung mit dem Granitit einen durcli 
Andalusitfubning gekennzeiclmeten Contactbof bilden. Die ans deniselben Gestcune 
bestehende Schneekoppe, welche beim Grenzsteine 193 und an einigen anderen 
Stellen eine Schicbtenstellung mit Streichen Stunde 23, Fallen Stund 5—6 erkennen 
lasst, deutet eine plijtzliche Anderung der Lagerung, eine Drebung gegen Nord- 
osten an, welcher dann im ostlichen Tbeilc des Gebirges und im Rebborn eine 
auf der erst genannten fast sonkrecbt stebende,  d.   i. init nordsiidlichem Streichen 
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bei  fast senkreehter Schichtenstellung folgt. Dor den quarzigen Gneissen folgen.de 
(ilimmergneiss nirmnt den grossten Theil des Gebirges in seiner ganzen Erstreckung 
zwischen dem Wolfskamm im Westen und dem Rehhorn in Osten, bis im Siiden 
auf die Linie Oberhohenelbe, Schwarzthal, Johannesbad, Freiheit ein; auch der 
Mittlere Theil des Rehhorngebirges bestebt aus diesem (lestein. Nordlich VOID 

Wolfskamm driickt sich das Gestein auf einen schmalen, zwischen Rochlitz und dem 
Blechkamm, bis ins Iserthal streiclienden Streifen zusammen. Die eigenthiimlichen, 
den rotlien Gneisscn des Erzgebirgcs iilmelnden Gneisse erscheinen jvorwiegend 
in ostlichern TheUe im Aupagebiet und in einem aus der Gegend von Marschen- 
dorf-Dunkelthal westwiirts gegen Hohenelbe streiclienden Streifen entwickelt, wiihrend 
die mehr glimmerschieferartigen Gesteine den Raum zwischen den quarzigen 
Gneissen nnd den lotzt genannten erfiillen, also vorwiegend die Massive des der 
Schneekoppe vorliegenden Konigsberges, des Kuchsberges mit dem Schwarzberge, 
des Planur und Hcidelberges bilden und sich im (Jebiete der Elbe sudwiirts bis 
nach Hohenelbe bin erstrecken. Es gewinnt so den Anschein, dass die glimmer- 
scliieferartigen auf den zuerst genannten aufgelagert und daher wohl die jiingeren 
sind. W&hrend die Glimmerschiefergneisse zwisclien dem Wolfskamm und dem 
Etiesengrunde noch ein ost-westlicbes Streichen zeigen, wobei sie steil aufgerichtet 
bald Nord, bald Slid geneigt sind, nehmen dieselben zwisclien Wolfskamm und Elbe 
ein nord-siidliches Streicben an, das im Elbegebiet zwisclien Hohenelbe und Krause- 
bauden mehr in ein Nordwest-Siidost-Streichen mit nordiistlichem Einfallen iiber- 
gebt, bis endlich auf der Strecke von Hohenelbe nach Freiheit ein vorwiegend ost- 
westliches Strcichcn und siidliches Fallen eintritt. 

Innerhalb des Gebietes s<;lbst maclien sich Abweicbungen in Bezug 
auf die Lagerung an vielen Stellen bemerkbar, wolcbe auf hindurchgehende 
Eriichc deuten. 

Den siidlichen Rand der Glimmergneisse umsiiumt ein breiter Streifen von 
Phyllitgneiss. Er tritt in dem Osttheile des Rehhorngebirges bei den Tuppelsteinen 
ttber die Grenze und erstreckt sich gegen Siiden bis auf die Strassenhohe ober 
Trautenbach, wobei die Gneisse an der Schatzlarer Strasse vorwiegend ein ost- 
nordostliches, steil es, fastsenkrechtes Einfallen mit WNWStreichen zeigen, bis sie an 
der Strassenbiegnng unter Schatzlar in zahlreichen Falten bin und her gebogen 
sind. Unterhalb Trautenbach schneiden die Phyllitgneisse an Glimmergneiss ab, 
und erscheinen erst wieder auf der Westtlieile des Rehhorns, wo sie einen bis 
gegen Dorrngrund zuru.ckroichend(!n Zwickel bilden, der dann siidlich sich verbrei- 
ternd nach Freiheit umbiegt und bis Schwarzthal zu verfolgen ist. Weiterhin von 
Pliylliten verdeckt, erscheinen diese Gneisse noch einmal im Nordwesten von Hohen- 
elbe, wo sie bis in den Fluss reichen und westwiirts wieder unter Pliylliten ver- 
schwinden. Eine strengere Abgrenzung dieser Gesteine wird durch die UbergiLnge 
desselben einmal in die dunnschiefrigen GUmiaergneisse, dann audi in die eigent- 
licheu Phyllite sehr erschwert, doch wurde auf dieser Strecke allerorts der Gneiss- 
charakter durch Vorhandensein von Ortlioklas dargethan. 

Den Phyllitgnciss iiberlagern Rothliegendsandsteine. Sie reichen im Re- 
horn bis auf den Strassenbug ober Staclielberg wo Liegendcongloinnierate mit 
S—SO Einfallen anstehen.    Sie bedecken dann den  siidlichen Abhang   des Reborn 
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HIKI bilden sodann unterhalb Freiheit, Polkendorf, Hohenelbe u. s. w. die siidliche 
Grenze des krystallinisehen Gebirges nicht ohne kleine vereinzelte Inselchen, wie 
zwischen Johannesbad und Schwarzthal, in letzterem zuriicklassend, oder ihre ehe- 
malige weitere Verbreitung gegen Norden in der Aekerkrume verratbend. 

Dem eigentlichen Phyllit wurde das Gebiet westlieh vom Wolfskainm, im 
Norden bis an den Bledikamm, liis an die Iser mid das Uothliegende im Siiden 
bei Ernstthal und Stepanitz nordlich von Starkenbaeh zugewiesen. Wenn, wie oben 
gesagt wurde, die Abgrenzung gegen die Phyllitgneisse aus den angeftthrten 
Griinden nnsicber wird, so neliinen doeh diese Gesteine in der Erstreckung ihres 
(iebietos von Rochlitz gegen Siiden ganz und gar iliren typischcn Cliarakter an. 
Sie zeigen, nanientlicli im Iserthale eine vielfaehe Knickung und Faltung mid nelnnen 
erst weiter stidwiirts ein rubigeres statigeres Einfallen nach Siiden bei ostwest- 
licliem Streichen an. 

Als Einlagei'ungen ini Bereiche der krystallinischeu Sohiefer sind za.hl- 
reiche Kalkbtader und Amphibolite zu erwahnen. Nanientlicli erstere fallen durch 
ihre grosse Ausdebnmig auf. Sie sind sowohl im inneren (iebiete des Glimmergneisses, 
bei Krausebauden, Friedrichsthal, Pommerndorf u. s. w. vorhanden, und bilden 
namentlich einen sebr nierkwiirdigen Zug, welcher im Rehhorn an den Quetscben- 
steinen beginnend anfiinglich mit nordsudlicheni Streichen und steiler Schichten- 
stellung gegen Osten sicli melir und niebr dem Aupathal niihert, dann bei der 
Marschendorfer Kirche iiber das Thai setzt, und zwischen hier und Freiheit aus 
dem genannten Streichen in ein ostwestliches umbiegt. In dieseni Zuge liegen die 
Blausteinc bei Johannesbad, die Kalksteinlager von Freiheit, Schwarzenthal, Ober 
Langenau u. s. w., welche man als an einander gereibte Kalkstocke ansehen muss. 
Mehrere dieser Kalklager sind von Malakolith begleitet, so das von Ponimerndorf, 
Friedrichsthal. Audi in der Gegend von Qberrochlitz und im Iserthale unterhalb 
Grenzendorf treten Malakolith fiihrende Kalksteine zutage. Ebenso fiihrt der Phyllit 
Kalksteine, doch sind diese nicht stockfonnig, sondern melir schiefrig, so bei Ponikla, 
l'festitz, Stepanitz. 

Die Amphibolgesteine fallen weitweniger auf und machen sich mehr in der 
Form von Lesesteinen bemerkbar, bilden aber audi anstehende Massen zwischen 
(llasendorf mid der Scbutzkapellc im Reborn. Zu ihnen hat man audi die im 
Phyllitgneiss an der Strasse zwischen Trautenbach nach Schatzlar und im Brett- 
grmide bei letzterer Stadt auftretenden griinen Schicfer zu rechnen. 

Von Eruptivgesteinen kommt nur Mikrogranit in eineni schnialen, den Rie- 
sengrund bei der Bergschmiede tlbersetzenden Gange vor. 

Ebenso ist das Riesengebirge arm an Erzlagern. Zwar deuten zahlreiche 
Ortsnamen darauf bin, (lass dieselben dem einstmaligen Betriebe der Seifcnarbeit 
ilnen TJrsprung verdanken, audi sind Hohenelbe, Freiheit ehemalige Bergstiidte, 
doch hatte der Bergbau niemals Bestand. Im Biesmigrunde baute man auf einem 
Pyrrhotin fiihrendeii Arzenkieslager, ebenso bestand bei St. Peter ein Bergwerk 
augeblich auf Silber. Die Malakolithkalksteine von Rochlitz fuhren Kupferkiese, 
welche noch urn 1860 abgebaut wurden.   Ebenso bestanden fniher Bane auf Eisen- 
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erze, Brauneisenstein im Phyllit, bei Kamenitz, Rotheisenstein bei Kiislitz, Polken- 
dorf, Schwarzenthal, Magnetkiese bei Kl. Aupa. Naheres hieriiber tlieilt Jok61y in 
seinem Aufnalimsbericlite fiber das Riesengebirge mit. (A. a. 0. p. 410 ff.) 

Von jiingeren Bildungen inncrhalb des Riesengebirges sind nur die von 
H. Sitensky*) ausfiilirlicli beschriebenen ausgedelniteu Moorstrecken auf dem Riicken 
des Gebirges und die Spuren einer ehemaligen Vergletscheriing zu erwahnen. 
Letztere, von welchen Prof. Dr. Partsch**) eine kartographische Darstellung und Be- 
schreibung gab, sind in den Stirnmoranenwallen im Riesengrund oberhalb Petzer, 
in dem sich beim Petzer bffnenden Thalgrunde bei den Bergerhiiusern, im Thale der 
kleinen Iser und zwar zwischen dieser und der Vereinigung des Kesselbaclies 
mit dem Biirennoss, endlich im oberen Theile des Thales von St. Peter erhalten. 
In der Karte konntcn sie nicht ausgezcichnet werdcn. 

Die Lagerungsverhiiltnisse des Riesengebirges glaubte Jok61y als Folgen 
von Storungen auffassen zu sollen, welche der nach seiner Ansicht eruptive Gneiss 
hervorgebracht hatte, indem cr die krystallischen Schiefer emporliob und vcrschob. 
Mit grosserem Reclite kann man das Riesengebirge, glaube ich, als eine miichtigc 
Kuppel ansehen, deren mittlerer Theil sich gesenkt hat, in Folge (lessen er in 
grosse Schollen brach, und der durch einen von Siidwesten erfolgten Seitenschub 
an den machtigen Grauititkbrper, welcher gegcnwiirtig die Axe des Gebirges bildet 
angepresst wurde. 

Dieser Vorstellung entspricht nicht nur die steile Aufrichtung der Schichten 
am Granitite, auch die Verhaltnisse, welcbe an den Gewanden der Schneekopjie 
im Riesengrunde sichtbar sind, weisen auf die Wirkung eines gewaltigen Seiten- 
druckes hin, unter (lessen Einflusse man sich die Hinaufdrangung dieser Gneisspy- 
ramide auf den Granitit selbst erfolgt denken kann. 

Der den nordwestlichen Theil des Kartenblattes cinnehmcnde Abschnitt des 
Isergebirges reicht von der Landesgrenze im Norden und langs des Oberlaufs der 
Iser und dem Iserthale zwischen Harrachsdorf und Ernstthal ober Starkenbach im 
Osten bis an das Rothliegende uud die Iser im Siiden auf der Linie Ernstthal- 
Eisenbrod und reicht im Westen einerseits bis vor Neustadtl bei Friedland und 
Spezow im Iserthale. 

Das Gebirge zerfiillt in den Stock der T afelfielite (1122 m) im Norden, 
welcher nachst der Landesgrenze den westlichsteu Hohejiunkt des in pr. Schlesien 
entwickelten Iserkammes bildet, durch das tiefgerissene Thai des Wittig vom Iser- 
gebirge abgegliedert, mit dem gegen Westen abfallenden Wohlischen Kamm (871 m), 
zu dessen niirdliclien Ausliiufern man die bis an die Landesgrenze und dariiber 
hinaus reichenden niedrigen Hiihenziige zu rechnen hat. Eerner in den ostlichen 
Theil des Isergebirges zwischen der Wittig, den Quellzuttiisseu der grossen Iser, 
dem Iserthale mit dem 1'fichowitzer Riicken zwischen diesem und dem Kamnitz- 
thale bis an den Schwarzbrunnberg zwischen Langenbruck und Tannwald. Der do- 
minirende Gipfel ist der Sieghubel (1120 m) bei Wittighaus. Die Nordseite des 
Gebirges fiillt steil gegen  das Thai von Weissbach ab (Mittagsteine 100G m) und 

*) Archiv der Landesdurchibrscliung' VI. Bd., Nr, 1. 
**) 1'orschungen •/,. deutschen Landes- u. Volkskundo VIII. lid 2. Heft. 
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bildet einen Theil der Haiudorfer Lehne. Von Siiden her ist es durch die tiefen 
Thalrisse der weissen und schwarzen Desse und der Dorre, Zufliissen der Kaninitz, 
gegliedert. 

Der siidwarts iiber Polaun, Pfichowitz, Hochstadt auslaufende, die Wasser- 
scheide zwischen Karanitz und Iser bildende Riicken mit der Stefanshohe (956 m) 
Haidstein (966 m), Humberg (689 m) ist durch steil aufsteigende Querthaler ein- 
gekerbt. Von diesem westlich getrennt durch das Kamnitzthal tritt der lange, ost- 
west streichende Hohenzug des Schwarzbrunnberges (870 m) bci Gablonz 
heran, welcher vou dem eigentlichen Isergebirge durch die von Gablonz iiber 
Morgenstern nach Tannwald ziehende Seukung, in welcher die Wassersclieide der 
Neissc und Kamnitz liegt, abgegliedert wird. Den siidlichen Abfall desselben 
bildet die gegcn das Iserthal bei Eisenbrod sich senkende Hochflache — das 
Eisenbrodcr Gebirge — zwischen dem Kamnitzthal und dem von Nordwesten 
her autre tenden Jeschkengebirge, durch mehrere tief eingerissene Thalfurchen wie 
die des Zerovnikbaches und seiner Zufliisse bei Eisenbrod in einzelne siidwarts 
streichende Hohenriicken gegliedert. 

Nachdcm, wie schon Eingangs hervorgehoben wurde, das Iser- und Riesen- 
gebirge ein geologisches Ganzes bilden, gilt von den Gesteinen, welche ersteres 
aufbauen, im wesentlichen dasselbe, was iiber die des letztercn mitgetheilt worden 
ist. Zu dem G rani tit, welcher auch hicr als vorwiegend grabkorniges Gestein 
auftritt, gesellt sich noch der Granit des Schwarzbrunnberges, ein gleichfalls 
meist grabkorniges, jedoch weissen Glimmer und Orthokias fiihrendes, und auf 
den ersten Blick vom Granitit zu unterscheidendes Gestein. 

Von iilteren Eruptivgesteinen finden sich im Eisenbroder Gebirge Giinge von 
dioritartigen, •/,. Th. serpentinisirten Gesteinen, deren genauere Untersuchung jedoch 
in der Bereich der Petrographie gehort. Die Nephelinbasalte des Buchberges 
bei Wilhelmshohe, Spitzberges bei Tannwald und einiger kleineu Kuppen bei Wiescn- 
thal vertreten die jiingeren. 

Unter den krystallinischen Schiefern haben wir wieder vor allem Gneisse 
zu crwahnen. Die auf der Siidseite des Gebirges auftretendeu stimmen ganz und 
gar mit jenen des Rieseugebirges iibcrein und es sind vorwiegend glimmerschiefer- 
artige, diimischiefrige, oftmals feldspathamie Gesteine, zuweilen, wie in den Haid- 
steinen bei Pfichowitz, fast rcine Quarzschiefer. Die Gneisse der Tafelfichte und 
ihres Gebietes sind wesentlich davon verschieden. Erstere enthalten einzelne grosse 
Orthoklaszwillinge eingelagert, durch welche sie den Augengneissen des Erzgebirges 
iihnlich werden (besonders deutlich auf dem Joche des BOrnelberges ausgebildet). 
Dann kommen diinnplattige, glimmerreiche Gneisse in der Umgebung von Neu- 
stadtl, Liebwerda, nordlich von Haindorf vor. Mit ihnen wechsellagernd h'nden sich 
auf der Nordseite der Tafelfichte im Rappitzberge und Kupferberge bei Neustadtl 
Gesteine, welche man fur Phyllitc halten konnte, welche jedoch in ihrem Gefuge 
den dichten Gneissen des Erzgebirges sehr nahe kommen, und in der Karte als 
Phyllitgneisse be/eicbnet worden sind. 
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Die auf der Siidseite des Isergebirges auftretenden Phyllite sind vonjenen 
des Eieseugebirges nicht verschicden. In Gegenden, wo sie ebenschiefrig dtinu- 
plattig sind, wie um Radschitz nordlich von Eisenbrod, werden sie als Dachschiefer 
ausgebeutet. 

Als Einlagerungen in den krystallinischen Schiefern sind ebenfalls 
Kalkbiinder, Amphibolscbiefer und Quarzfelsmassen anzufiihren. Erstere sind im 
Gneiss des Iserthales auch noch von Malakolith begleitet. Sie treten auch zahl- 
reich im Phyllit namentlich in der Gegend von Eisenbrod und Hochstadt auf. 
Letztere Widen in der Umgegend von Pasek, Jablonetz einige charakteristischc 
Einlagen. 

Im Bereiche des Contactes zwischen dem Granit des Schwarzbrunuberges 
und der Phyllite hat sich eine Fleck- und Knotenschieferzone ausgebildet, wclche 
jedoch nicht iiberall deutlich aufgeschlossen ist. Im Kamnitzgebict um Schumburg 
nehmen auch Gneissc an der Bildung des Contacthofes theil, indem bier — aller- 
dings nicht anstehend — solche mit Cordicritknoten angctroffen werden. 

Jiingerc Bildungen innerhalb des Isergebirges sind nur am Nordfusse des- 
selben abgelagcrte Diluvialmassen, durch Beimengung von Fcuersteinen und nor- 
(tischen Geschicben als dem nordeuropaischen Glacial angchorig charakterisirt. 
In den iibrigen Thcilen des Gebietcs diluvialc Schotter- und Lehmmassen und 
auf den Hohen des Gebirges weit gedehnte Torfmassen, welche auf undurchlas- 
sigem, aus der Zersetzung des Gebirgsschotters entstandenem Untergrund suhen. 
Der so beschaffene Untergrund der grossen Moorstrecke „Iserwiese" genannt, ist 
als edelsteinfiihrendes, ehedeni vielfach ausgebeutetes Seifcngobirge bekannt, aus 
welchem ncben dem sog. Iserin, Saphyre, Zirkone, Spinelle u. s. w. gewaschen wurden. 

IJber den geologischen Auf ban des ostl. Theiles des Isergebirges ist 
Folgendes zu berichten: Der machtige, den Riesengebirgskamm bildende Granitit- 
korper tritt mit seiner ganzen Breite zwisclKiii Wurzelsdorf im Siiden und der 
Tafelflchte im Norden von Osten herttber und fiillt den Rauin zwischen dem Mor- 
clicnstern-Tannwalder Thai im Siiden und der steil abbrcchenden Haindorfer Lehne 
im Norden aus. Das breite, flachkuppelformige Massiv ist durch zahlreiche Thal- 
furchen in einzelne Riicken und daraus wenig hervortrennende flache Kuppcn mo- 
delhrt. An die Nordseite desselben, durch das tief eingerissene die Fortsetzung des 
Haindorfer Bruches andeutendc Thai des Wittich abgegliedert und nur durch ein 
schmales Joch an den Iserquellcn noch im Zusammenhange, lelint sich an den 
Granitit das Gneissgebiet der Tafelfichte an, das sich ostwiirts in preuss. Schlesien 
im Flinsberger Kamm fortsetzt. Der Gneiss fiillt nordwiirts gegcui Neustadtl hin 
ab, und senkt sich desgleicheu auch westwiirts lii,ngs der genaunten Haindorfer 
Bruchlinie zur Ebeiu; herab, in welcher er sich dann weiter nordwiirts bis iiber 
die Landcsgrenze in die Lausitz erstrcckt. Auf den nordlichcn Abfall der Tafel- 
fichte treten einige machtige OW streichende Granititgiinge hindurch, im Siiden von 
Neustadtl zeigen sich dann im Rappitz- und Kupferberg dem dichten Gneisse ahn- 
liche Phyllitgneisse. 

Im Siiden erstreckt sich vom Granitit durch das Morchenstcrll-Tannwalde)• 
Thai getrennt der Granitzug des Schwarzbrunnberges bis an das Thai der Kamnitz 
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zwisclien Tannwald und Swarow, wo der Grauit in den krystallinischen Schiefern 
verschwindet. Wiihrend sich von Osten her der sclmiale Gneissstreifen zwisclien 
dem Granitit und Phyllit noch liber die Iser, liber den Prichowitzer Riicken mit 
den Haidstein und der Stefan shohe bis in das Kaninitzthal bei Schuniburg fortsetzt 
und hier auskeilt, und in dem Haidsteine selbst eine quarzschiefrige Eiulagerung 
bcsitzt, wie sie im Riesengebirge langs des Granitits vorkonimt, bedeckt den ganzen 
iibrigen Theil des Gebietes zwisclien dem Gneiss und dem in ihrer westlichen Er- 
streckung gelegenen Schwarzbrunngranit im Norden und den geschichteten, den 
Rothliegenden und der Kreide angchorigen Gebirgsgliedern im Sudeii, die sich von 
Ernstthal bei Starkenbacli bis an's Iserthal zwisclien Semil und Eisenbrod heran- 
ziehen, und dann slidlich von diesem liber die Hohen von Dluhey, Hanstein, Ko- 
berow sich gegen Nordwesten erstrecken, der Phyllit, so dass das Iserthal auf dieser 
Strecke nicht die Grcnze zwisclien dem krystallinischen und dem jiingeren ge- 
schichteten Gebirge bildet, sondern in ersteres eingeschnitten ist. Er setzt von 
Osten her in seiner ganzen Breite zwisclien dem Rochlitzcr Thai und Ernstthal 
liber die Iser, und bildet den grossten siidlichen Theil des Hohenruckens zwischen 
der Iser und der Kamnitz um Hochstadt, und westlich von der letzteren sodann 
des Eisenbroder Gebirge. In der Gegend zwischen Jablonitz und Hochstadt liegen 
auch einige Quarzfolseinlagerungen, iiberdies beherbergt er in der Gegend von 
Eisenbrod zahlreiche Kalksteineinlagerungen, die jedoch gleich den Quarzfelslagern 
westwiirts mehr und mehr verschwinden. An der Grenze zum Granit des Schwarz- 
brunnberges entwickelt sich im Phyllit eine deutliche in ihrer ganzen Erstreckung 
allerdings nur mit Untcrbrcchuiigen zu verfolgende, aus Fleck- und Knotenschie- 
fern bestehende Gontactzonc. 

Die Lagerungsverhaltnisse im Hoehstadter Riicken sind denon im entspre- 
chenden Theile des Riesengebirges gleich. Ebenso kann man in dem ticfgerissenen 
Kamnitzthale zwischen Swarow und Drzkow die vorherrscliend siidgerichtete Neigung 
des Phyllits sehen. Weitcrliin bis ans Iserthal sieht man bald siidliches, bald nord- 
liches Einfallen. Im Iserthale bei Eisenbrod auf der linken Seite des Elusses unter 
Pelechow und St. Johaun fallen die Pliyllite sttdwarts ein. Im Zernownikthale 
zwischen Eisenbrod und Louznitz hat man aber auch Gelegenheit wahrzunehmen, 
dass der Phyllit nordwiirts und nordwestwiirts einf&llt. Es machen sich hiedurch 
nicht nur Auffaltungen sondern auch Zerlegungen in einzelne grosse Schollen be- 
merkbar, welche nach verschiedenen Seiten geneigt sind. 

Von jiingeren Bildungcn sind nur die Nephelinbasaltkuppen des Buchberges 
bei Willielmshdhe au der Iserwiese, des Tannwalder Spitzbcrges nnd einiger klei- 
neren bei Wiesenthal, sainintlich im Bereiche des Granitites, und sodann quarttire 
und jiingste Ablagerungen zu erwiihnen. Die im Norden der Tafelfichte und der 
Haindorfer Lehne liber die Gneissdecke ausgebreiteten quartaren Ablagerungen ge- 
hSren durchwegs dem Rande ties norddeutschen Glacialgebietes an. Im Sudeii 
linden wir dagegen in den flachen Thalweitungen quartSre Lehm- und Schotterab- 
lagerungen autochthonen Ursprungcs. Die flachen muldenformigen Auswaschungen 
auf den Hohen des Isergebirges sind mit Hochmooren bedeckt, die auf einem aus 
der Zersetzung des Granitites entstandenen Untergrunde anfliegen. 
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An Erzablagerungen ist das Isergebirge ganz arm. Auf der Nordseite 
der Tafelfichte komraen in den Phyllitgneissen des Rappitz- und Kupferberges 
Kupferkieae vor, deren Ausbeutung im 16. Jahrhundert das Stiidtchcn Neustadtl 
als Bergcolonie entstehen liess, doch ist dieser Bergbau langst schon aufge- 
geben worden. 

Im Anhange an die Schilderung der beiden grossen nordlichon Randge- 
birge moge uoch eine Anzahl kleiner krystallinischer Inseln erwiihnt 
werden, welche im Siiden des Riesengebirges aus den diesen vorliegenden Roth- 
liegend- und Kreideablagerungen auftauchen. Sie deuten einen zu jenem Gebirge 
parallelen, wahrscheiulich davon abgesunkenen Hcihenzug an und liefern den Be- 
weis, dass das archiiische Gebirge uuter dem jiingeren geschichteten Gebirge weit 
gegen Siiden herabreicht. 

Dergleichen aus der erst genannten Formation hervortretende Inseln be- 
stehen im Norden von Staudentz, bei der Katharinakapelle niichst Katharina- 
dbrfel und am Galgenberge siidlich von Pilnikau aus Gneiss. Am Fichtenberg 
nordlich von Ketzelsdorf tritt zu diesem auch Phyllit hinzu. Weiter sudwestlich 
davon, getrennt durch die nach Nordwesten vorgeschobene Kreidebucht des Konig- 
reichwaldes liegt zwischeu Ober Brausnitz im Norden und Mile tin im Siiden 
die grosste, von drei Seiten von Unterquader (Korycaner Schiciiten) im Nordwesten 
von Rothliegendem umgebene Insel der Switschinberg (671 m). Die Mitte der- 
selben bildet ein breiter NW-SO gerichteter Streifen Gneiss, welcher gegen SW 
und ebenso NO von Phylliten iiberlagert wird. Erstere fallen gleichmiissig nach 
SW, ihre oberste Lage im Liegenden des Quaders erschcint bei Uhlejow ziegel- 
roth gefiirbt, so dass sie wie Rothliegendes aussehen. In ihneu treten bei Tfebihost, 
Weiss Trschemna und Chroustsow Kalkschiefer, im Phyllit der Nordostseite audi 
Amphibolite auf. 

Weiter westlich tritt dann aus dem Unterquader die kleine Phyllitinsel von 
liilai, und noch westlicher rechts von der Jicin-Neu Pakaer Strasse zwischeu 
Oujezd und Stav eine noch kleinere solche hervor. Am weitesten nach Siiden 
geschoben ist die kleine aus dem Unterquader aufragende Gneissinsel von Mezi- 
h o f i zwischen Mlasowitz und Wostromef. 

Endlich ist noch der in den Bereich der Section III. der geolog. Kartc 
hereinreichende nordliche Theil des bohmischen Kammes und des damit zu- 
sammenhangenden Nachoder Gebirges zu erwiihnen. Diese gehoren zum ost- 
lichen krystallinischen Rande von Bohmen, dessen weitaus grosserer Antheil auf 
der bereits veroffentlichten Section VI.*) der Karte zur Darstellung gekommen ist 
und s. Z. von Prof. Dr. Joh. Krejci untersucht worden war. 

*) Archiv der naturw. Landcsdurchlbrschung VII. Bd., Nr. (i. 
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Von Siiden her treten auf der Westseite dor Hohen Mense Gneissc und 
Glirnmerschiefer auf, welch letzteren oin breiter Streifen Amphibolschiefer einge- 
lagert ist. Diese alteren krystallinischen Schiefer worden westwarts von einem bis 
Neustadt a. M. reichonden Streifen Phyllit iiberlagert, dem sodann Kreideschichten 
aufliegen. Das Streichen der krystallinischen Schiefer ist NS, das Einfallen W. 
gerichtet. 

Der Phyllit erstreckt sich dann nordwarts bis an das Rothliegende bei 
Nachod und in die Grafschaft Glatz. Tin Liegenden davon tritt ein von Neuhradek 
bis Dobroschow streichender wenig machtiger Amphibolit auf. 

Aus dem Phyllit bez. Amphibolschiefer tritt nordlich von Neu Hradek im 
Bereiche des Dubsky Waldos eine breite Granitkuppe hervor, in deren Umkreise 
hoi Isbice, Dobroschow und Bilowetz uiirdl. von Nachod dann bei B6hmisch Cermna 
kleinere solche aus dera Phyllit hervortrcteu. Eine zweite grossere Granitpartie 
erstreckt sich von Giesshubel sttdwarts bis Polom und nordwarts iiber die Grenze 
in die Grafschaft Glatz. Ostwarts davon ragen bei Obergiesshiibl ebenfalls zwei 
kleinere aus dem Gneisse auf. 
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B. Die auf der Section III. auftretenden Sediment- 
formationen. 

Von  Prof.  Dr.  Ant.  F r i c. 

Siidlich von dem Urgebirgskamme sind auf dem uns beschaftigenden Blatte 
liauptsaclilicli zwei Formationen entwickelt nemlich die Permformation und die 
Kreideformation, wahrend die Steinkoblenformation mir in schmalen Streifen ostlicli 
von Trautenau den Rand der Permformation begleitet. 

Die Diluvialgebilde fullen die Niederungen sowie die Thalsohlen im Ge- 
biete der Perm- und. Kreideformation moist an Stellen, wo die Ablagerungen der 
genannten Formation durch Denudation verschwunden sind. 

Steinkohlenformatiori. 

DieSteinkolilenformation istbei Sohatzlar und Schwadowitz entwickelt 
und wurden die dort gefundanen Pflanzenarten in neuerer Zeit von D. &tur bcar- 
beitet: von Farnen 112 Arten, von Oalamarien 24 Arten (Carbonflora, Abhandl. 
der k. k. geol. Reichsanst. Band XI.).*) Diese Kohlenlager entsprechen im Alter 
den produktiven Radnitz-Kladnoer Schicbten und enthalten an 18 Kohlenflotze von 
2—3 m Machtigkeit. 

Die Pflanzenpetrefaeten der tieferen Scbicbten entsprechen denen von 
Radnitz, die hoheren denen, welcbe die unter der „Schwarte" im Schlaner Becken 
liegenden Schichten kennzeichnen. Die bei Qualisch zu Tage tretenden Partien 
sollen den jiingsten des Waldenburger Beckens entsprechen. 

Permformation. 

Die Permformation ist in der Mitte des dargestellten Terrains machtig 
entwickelt. Die Basis derselben bilden Conglomerate, dann folgen die fur das 
„Rothe Todtliegende" charakteristischen rothen sandigen und planerigen Schichten, 
in welche stellenweise die Brandschiefer (Semily, Kosfalov) eingelagert sind und 

*) Din Literatur (lber diese Parthie der Steinkohlenformation  vergl. Katzer, Geol. vou 
Bohmen, p. 1139. 
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welclie nacli oben imnier mehr und melir kalkige Lager entlialten, welclie dann 
ganz oben bei Kabul reich an Kupfererzen sind. 

Die Conglomerate zeigen audi Spuren von Malacliit, aber liefern keine 
Petrefacten. 

Die rotlien Sandsteine entlialten bei Neu Paka die beriihmten Psaronien 
sowie die macbtigen verkieselten Araucarienstamme, welclie weiter ostlich bei 
Radowenz den sogenannten „Versteinten Wald" bilden. Bei Semil wurden 
in de-nselben Fahrten von riesigen Sauriern 13 cm breit Sauriclmites Rittleriamis, 
llochstatter und daneben der zierliche Sauriclmites perlatus Fr. gefunden, (Vesmlr 
1887, p. 121, Fig. 38.)- 

Die Brandschiefer bei Kostialov und Semil liefern die schonen Palaeoniskcn, 
die von Heckel bescbrieben wurden (Denksclir. der kais. Akad. Wien 1861) und 
soeben   in  dem Werke   „Fauna der Gaskolile" von neuem bearbeitet werden. 

Ebenso die Haiusche Pleuracanthus carinatus Fr. (Fauna der Gaskolile, 
Taf. 97.) und Acantliodes gracilis var. Bendai (Fauna d. Gask. III., pag. 64.). Hier 
fand sicli auch der scheme Lurclifiscb Cteuodus tardus Fr. (Fauna der Gaskolile, 
11. Taf. 8. b). 

Massen von Estherien decken manche Sckichten vollstiindig. 
Die kalkigen Lagen sind sehr reich an Petrefacten, bei Ruppersdorf liefern 

sie jahrlich Hunderte von Amblypterus (Palaeoniscus) Vratislavensis. Ambl. Ka- 
blikae (Gein), Melanerpeton pulcherrimum Fr. und Palaeosiren Beinertii Gein. kammen 
bisher daselbst nur einmal vor, baufiger ist zuweilen Chelydosaurus Vranyi. (Fauna, 
d. Gk., Taf. 54.). 

In Oelberg bei Braunau sind ausser Ambl. Vratislavensis und Xenacanthus 
Decbeni (Goldf.) Pleuracanthus Oelbergensis Fr. und Chelidosaurus Vranyi audi 
Branchiosaurus umbrosus Fr. und Melanerpeton pusillum Fr. vorgekommen. 

Den liochsten Horizont der Kalkplatten liefern bei Oberkalnii Amblypterus 
Kablikae (Gein) A. Feistmanteli Fr. der audi bei Lomnitz gefunden wurde und 
mehrere dem A. angustus (Ag.) verwandte Formen. 

Hier sind auch die zahlreichen Saurierfiihrten zu linden, welche von Gei- 
nitz als Sauriclmites lacertoides und salamandroides beschrieben wurden. 

Zu den jiingsten Lagen unserer Permformation geboren auch die an Pflan- 
zenresten reicbon Thonschiefer des Paradiesgrabens bei Braunau, welche meist das 
Material zu Gopperts Permflora geliefert haben. 

Von Pflanzenresten sind die Walchia piniformis und Cyatheites confertus 
fur alle Lagen bezeichnend. Sigillaria denudata und. riesige Oalamiten kommen 
selten in den schwarzen Kalkplatten von Ottendorf vor. 

(Wahrend der Reibe von Jahren, wo die Excursiouen des Oomites fur 
Landesdurchforschung stattfanden, sammelte ich viele Daten und Detailprofile sowie 
palaeontologisches Material, welches auf Grundlage der in dem Werke „Fauna der 
Gaskolile" gelieferten Daten ein reiches Material zu einer zusammenfassenden Studie 
iiber die bohmische Perinformation bietet, welche nacli Beendigung der Studien (iber 
die Kreideformation zur Publication gelangen soil). 

•2* 
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Kreideforrnation. 

Die Ablagerungen dcr Kreideformation decken den stidlichen Theil des 
Blattes. 

Die Perutzer Schichten mit schwachen Kohlenschmitzen wurden am 
Fusse des Kozakovberges, dann bei I'.elobrad unweit Jicin bergmiinnisch nachge- 
wiesen und denselben gehoren audi die tieferen Lagen des IloHccr Qnaders an. wie 
man nacli den darin entbaitcneii Pflanzenresten schliessen kann. 

Audi an dcr Grenzlinie zwischen der Perm- und Kreideformation im 
Westcn des Braunauer Beckens sind deren Spuren zu bemerken. 

Die Korycaner Schichten finden wir vorerst steil gehoben an der 
Grenze der Permforaation siidlich von Turnau am fusse des Kozakovbergcs 
liber Rovensko nach Zeleznice n6rdlich von Jicin. sirli liinziclien. Pec ten aequi- 
costatus undExogira columbasind hier eine haufige Erscheinung(Archiv I. p. 215). 

Ostlich von Jicin gegen Hofic nehmen die Korycaner Schichten den Cha- 
rakter von Quadern an und werden am letztgenannten Ortc in grossem Massstabe 
zu Bauzwecken z. B. furs Nationaltheater und fiirs Museum ausgebeutet 

Ahnlichen Charakter behalten die Korycaner Schichten auch in ihrer Aus- 
dehnung bei Koniginhof bis Aupa. (Archiv, Band I., p. 214). 

Aus dcr Trautenauer Gegend bis gegen Nacliod liin umsaumen sie die 
schmale Bucht der Weissenberger Schichten, welche in das Gehiet dcr Permforrna- 
tion eingeschoben ist. 

Ebenso finden wir sit; am Rande der grossen petrefactenleeren Planerpartie, 
deren Centrum Polic ist. Dberall sind Petrefacten sehr selten und wieder ist es 
Pecten aequicostatus und Exogira columba, welche gelegentlich gefunden werden. 

Die stratigraphischen Verhaltnisse der Kreidegehilde des uns vorliegenden 
Blattes  wurden  von Prof.  Krejcl  im I. Bande   des Archives geschildert (p. 41). 

Die Weissenberger Schichten lasscn sicli am Fusse des Kozakov 
in dcin Thale gegen Rovensko bin bei Tatobit nachweisen (Weissenb. Scb. ]>. 46, 
Priesener Sell. p. 37) und liefern bei Rovensko audi grdssere fur diese Schichten 
bezeichnende Artcn; ebenso in der Gegend von Jicin. 

Dagegen treten sie in der Gegend von Josefstadt —Nachod und bei Polic 
als petrefactenleere graue Planer auf, die hochstens [noceramus labiatus stellen- 
weise liefern. 

Der Policer Tunnel lieferte mehrcre grdssere Petrefacten, welche die Mall- 
nitzcr Schichten reprasentiren. 

Uber das Auftretcn dieser Schichten am Fusse der Weckelsdorfer Quader 
vergleiche man Iserschichten p. 67. 

Die Iserschichten treten in der kalkigen petrefactenreielien Fades 
(Trigoniascliichten) am westlichen Rande unseres Blattes auf, indem sie den steilen 
Westrand dcs Thales von Tatobit fiber Rowensko bis gegen Libun bilden 
mid   namentlich  bei  Eniinice reich an Petrefacten sind.   (Iserscliicliten p. 44). 

Im ostlichen Theile des Blattes bildet ilire sandige Facies die malerischen 
Felsengruppen  der Weckelsdorf-Adersbacher Felsen (Isersch. p. M) und auch der 
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liolie Bergrncken, der das Politzer Thai vom Braunauer trennt, besteht hauptsftch- 
Hch aus den Kokofiner Quadern der Iserschichten. 

Die  Teplitzer Schichten Bind  auf unserem Blatte nirgend deutlich 
entwickelt, diirften aber bei giinstigen Aufschliisscn in der Fades mit hilufiger 
Ostrea semiplana nacligewiesen werden, wie cs weiter niirdlich bei Podol moglicli 
war. (Tepl. Sch. p. 48.) 

Die Priesener Scliicliten treten sudlich von Jicin als weisse klingeiide 
liioceranienplaner auf, deren Fauna weiter sudlich bei Cinoves als durch Callia- 
riassa brevis charakterisirt erkannt wurde. (Pries. Sch. p. 41.) 

Die Clilonieker Schichten*) treten als Fortsetzung der Grossskaller 
Quader auf und reichen bis gegen Jicin hin, wo sie die Prachower Felsen bilden. 
Ein schnialer Streifen zieht sich noch bis Podhrad siidwestlich von Jicin. 

Von Petrefacten wurde bishcr nur eine Pinna gefunden. 
Ob die weiter sudlich aui'treteiiden SOg. Diluvialgerolle ihren Ursprung 

zerfallenen Quadern der Chloraeker Schichten verdanken werden erst spatere CJn- 
tersuchungen konstatiren konnen. 

Diluvium. 

Vom nordisclien Diluvium ist ein kleiner Rest am nordlichstcn 
Zipfel   des   behandelten Terrains  in der Qmgebung von Heinersdorf zu bemerken. 

Das iibrige Diluvium besteht sudlich von Jicin meist aus Schotterlagen 
und schwachen Lehnihigern, welche bei Josephstadt eine bedeutendere Miichtigkeit 
erreichen. 

liber die Fauna der Lehmlager namentlich iiber die Siiugethierknochcn, 
(lit; anderwiirts in diesen Lagen vorkonimen, vergleiche man Kafka (Die Nage- 
thiere BShmens, Archiv, Band 8., Nr. 5) und Woldfich „tlber die Funde von 
Ovibos moschatus" etc. (Sitzungsber. der k. b. Ges. der Wissenschaften L887 p. 613). 

*) Die Studie (Iber die Chlomeker Schichten wird vorbereilet und dtirfte nachstes Jahr zur 
Publication kommen. 
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0.  Die auf der Section III. auftretenden Eruptiv- 
gesteine, 

Dem Alter naoh ist dor Porphyr dor alteste und man findet denselben 
am Contact dor Perm- und Kreideformation vor allem am Fusse des Kozakovberges 
bei Rovensko. 

Nach Boficky" (Archiv, Band IV., p. 101/V) ist derselbe dem Saulenpor- 
phyr von Zernosek sehr ahnlich, zeigt stollonwoiso eine schwacbe, radiale odor 
aucb fluidare Structur. 

Dor Porphyr oberhalb Zdarek gehort aucb zu don Felsitporphyren, besitzt 
keine deutlicben Feldspathkoruer, aber ziemlich viele QuarzkSrnchen. 

Dor Porphyr, dor sicb von Ruppersdorf (nordlich von Braunau) bis rege 
Nourodo hinzieht, ist audi oin Felsitporphyr; er wird z. B. bei Heinzendorf aus- 
gebeutet. (Die nahere Beschreibung 1. c. p. 103). Eine kleine Parthie dieses Por- 
pliyrs ist auch aus dem SchSnauer Gebirge boi Braunau bekannt. 

Viol machtiger ist dor Melaphyr entwickelt, welcher oin steter Begleiter 
dor Permformatiou ist. (Boficky-, Archiv, Band III., Hoft 2.). Er ist „bei last ganz- 
Iichem Mangel an Amphibol entweder augitreich, augitarm oder augitfrei". 

Wir findon einen Zug am Fusse des Kozakovberges, einen grOsseren zwischen 
Rovensko und Lomnitz, dann ostlicb von Semil und nordlich von Neupaka. 

Ein anderer Melaphyrzug begleitet don Porphyr ostlich von Braunau. Der- 
selbe gehort zu don Orthoklasmelaphyren und wurden darunter von Boficky" augit- 
reiche unt\ augitarme VarietSten sichergestellt (1. c. p. 47). Auch hie und da 
zerstreute kleinere Partbien kommen vor. 

Das jtingste der drei auf unserem Blatte entwickelten Eruptivgesteine ist 
der Basalt (Boficky, Band II., 2. Abtb.), welcher bloss am Kozakovbcrge boi 
Turnau entwickelt ist, wo or auf dem Melaphyr ruht und von. Boficky als Nephe- 
linit bezoichnet wurde (1. c. p. 90) und oft his kopfgrosse Ausscheidungen von 
Olivin, mit verschiodenen Mineralien vermischt, enthiilt. 

Der kleine Basaltberg bei Karthaus (1. c. p. .1.4.0) und von Vol is bei Jicin 
(I. c. p. 125) sind Feldspathbasalte. 

o—tyy^ 
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