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VORWORT. 

Von der von Prof. Kre.jof begonnenen geologischen Karte von Bohuien 

erschien das erste Blatt Section VI. Umgebung von Kuttenberg bis Bohmisch 

Triibau im Jahre 1891 als Nro. (i. des VII. Bandes des Archives der naturwissen- 

schaftlichen Landesdurchforschung von Bohmen und zwar nach dem Tode des Prof. 

Krejcl mit Erliiuterung voni Dr. A. Kric. 

Als Fortsetzung des auf dem angebahnten Wege begonnenen Werkes stellten 

Prof. Dr. A. Frifi und Prof. Dr. Gustav C. Laube weitere zwei Platter Section II. und 

III. zusammen, und zwar der Erstere das Urgebirge und das bohmische Mittel- 

gebirge, letzterer die Sedimentformationen, wobei audi Dr. Phil. Pocta behilflich 

war. Die Betheiligung des Prof. Dr. 0. Feistmantel an den letzteren Arbeiten, 

die seiner Zeit in Aussicht stand, wurde (lurch (lessen bedauerlichen Tod vereitelt. 

Mit Eiicksicht darauf, dass die Sectionen audi einzeln verlangt werden diirften, 

wurden auch die Erliiuterungen derart redigirt, dass sie ein selbststandiges Ganze 

bilden, da s;e sonst bei Berufung auf jene zu den anderen Sectionen gegebenen 

Hickenhaft ersclieinen wiirden. 

Dadurcli wurden Wiederliolungen unausweiclibar, die aber der Besitzer der 

sainmtlichen Sectionen wohl entscliuldigen wird. 

Bei Abfassimg derselben glaubte man sich darauf beschranken zu diirfen, 

den Leser anf die im Archive der Landesdurchforschung veroffentlichten beziiglichen 

Ajbeiten hinzuweisen, nod in solchen Fallen sich moglichst kurz zu fassen, wahrend 

in alien anderen, wo solche im Archive nicht vorhanden, eine ausfuhrlichere Schil- 

derung am I'latze schien. 
1* 
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Schr wohl wurde bci der Fertigstellung der Karten gcfiihlt, dass der 

Maasstab ein zu kleiner ist, um das Detail, welches die Arbeiter der Landcrforschung 

aufsammelten, darauf verwerthen zu konnen und cs mogcn dcsshalb diese Blatter 

als vorlaufige Orientations-Behelfe betrachtet werden, bis ausgiebigc Mittel die Her- 

ausgabe der geologischen Karte in grossem Maasstabe ermoglichcu werden, deren 

Ausarbeitung aber gut situirten Kriiften als alleinige Aufgabe zugewiesen werden 

miisste. 

<~3G>-* 
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I. Die krystallinischen Randgebirge and die Inseln 
alterer Gesteine ini Bereiclie des bohmischen Mittel- 

und Elbesandsteingebirges. 
Von Prof. Dr. Gustav C. laube. 

Der krystallinische Rand im Norden des bohmischen Massives, wie er sich 
auf Section II. der geolog. Karte darstellt, bildet kein zusammenhangendes Ganzes, 
sondern zerfailt in drei grSssere, durch Zwischenschiebung jttngerer Gebilde ge- 
trennte, einander wold im Alter und Aufbau nahe verwandter, doch aber in vieler 
Hinsicht verschicdener Gebiete. 

Von (Men her tritt in unser Blatt dcr westliche Theil des Isergebirges 
em, an welches sich siidlich der Schwarzbrunnbcrg von Gablonz rind der westliche 
Theil des Eisenbroder Schiefergebirges anlehnt. Letzteres entwickelt sich am siid- 
westlichen Rande des Isergebirges zwischen Liebenau und Kratzau zum Jeschken- 
gebirge. Nordlich von diesem und liings der orographischen Grenze des ersteren 
breitet sich bis an die Ausliiufer der Tafelfichte das flache Htigelland von Grottau 
und Friedland, der siidliche Rand der deutschen Tiefebene bis an die sachsische 
bez. preussische Landesgrenze aus, welche hier die tiefe Zittaucr Bucht gegen 
Sttden vorschiebt. 

Dieses zumeist mit jungeren Tertiargebilden und quartaren Ablagerungen 
erfttllte Gebiet trennt nicht nur geologisch sondern zugleich politisch den zweiten 
krystallinischen Bezirk, das Rumburg-Hainspacher Gebirge, einen Theil des nach 
Sachsen fallenden Lausitzer Gebirges, welches nach. Westen durch das dazwischen 
geschobene Elbesandsteingebirge von dem nordiistlichsten Theil des bohmischen 
tozgebirges getrennt ist, das in seiner Erstreckung von der Quadergrenze bei 
Konigswald-Tyssa bis Osseg-Moldau den nordwestlichen Rand der Section II. bildet. 

Zu diesen ausgedehnten Gebirgstheilen treten nun noch eine Anzahl klei- 
jere, schollenartig aus jungeren Gebirgen hervortretende krystallinische Inseln und 
nselchen binzu, welche als mit jenen ehemals im Zusammenhange zu denken hier 

oesprochen werden sollen. Es sind dieses die krystallinischen Inseln, welche im 
Dohmischeu Mittelgebirge hervortreten, an die sich die in der Elbrinne zwischen 
uber- und Niedergrund von der Quaderdecke entbliiste anschliesst. 
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Das we stliche Isergcbirge. Unter Hinweis auf die in den Erlauterungen 
zu Section III. der geolog. Karte zu gebende Besprechung der orographischen*) und 
geologischen Verhaltnisse des Isergebirges miige liier nur hervorgehoben werden, 
dass die orographische Grenze dieses Gebirges, welche von Morcbenstern nach 
Gablonz Oat-West streicbt, von da nacli Nordnordwest umbiegt, dem Jeschkenzuge 
entlang dem Lauf der Neisse bis an ihren Durchbruch bei Hammerstein folgend, 
von liier nordwiirts ubcr Einsiedel gegen Raspenau verlauft, wo sie in die steil 
abfallende Ost-West streichende Haindorfer Lehne einbiegt. Der von der Bahn 
zwischen Einsiedel und Raspenau benutzte, die Wasserscheide zwischen derNeisse 
und Witticb bildende I'liillipsgrund trennt vom Isergebirge den kleinen Stock des 
Hemmrich (706 m). 

Der westliche Theil des Isergebirges bildet den Abschluss des flachkuppel- 
formigen Gebirgsmassives, dessen hochster Punkt die Taubenhausfelsen (1069 m) 
sind und dessen breiter im (Jmkreis des Jagdschlosses Neuwiese (778 m) flach 
rnuldig eingedriickter Rticken mit weiten Moorstrecken und dichten Waldbestanden 
bedeckt ist. Die nach Sttden, Westen und Norden abfallenden Rander, sind von 
den bier oben entspringendeii Quellbachen der Neisse und Wittig (die Gablonzer 
and weisse Neisse im Siiden, die schwarze Neisse im Westen, die kleine und 
schwarzo Stolpich und das Schwarzwasser als Zufllisse der Wittig im Norden) tief 
eingekerbt. Das Gebirge selbst ist selir reich an malerischen ktthn aufgethtirmten 
Felsengruppen, namentlich in der Haindorfer Lehne, die den Thalern vielen Iieiz 
und ilex letztgenannten ein wahrhaft alpines Ausselien verleihen. 

Gleicli dem ostlichen besteht auch der westliche Theil des Isergebirges 
ganz aus Granitit u. •/,. ist es auch liier vorwiegend ein grobkornig ausgebildetes 
Gestein, das nur stellenweise u. z. ohne alle weitere Zwischenglieder in ein i'ein- 
kiii'niges ilbergeht. Flaserartige Einlagerungen von Amphibolgranitit kominen nur 
selir vereinzelt z. B. bei Rudolfs- und Ferdinandsthal vor. Die; Felsmassen lassen 
allenthalben eine (lurch moist rechtwinklig und senkrecht auf einander stehende 
0—W und N—S streichende Fugen, welche durch cine dritte mehr wagrechte ge- 
schnitten werden, licrvorgebrachte Ablosung in machtige Wttrfelblocke wahrnehmen, 
aus welcben die vielfacli cyklopischen Maucrn abnelndcn Steilwiinde der Thalrisse 
und Felsengruppen auf den Kuppen aufgebaut sind. 

Mit Ausnahme einiger kleiner Nephelinbasaltktippchen, welche an der 
Peripherie bei Luxdorf, Johannesberg im Siiden, bei Habendorf, Neudorf und Ein- 
siedel im Westen auftreten, und durch einige kleine Melaphyrdurchbrtlche, welche 
bei Mnnkendorf eine kleine Kuppe, in Gablonz einige unansehnliche Gauge unter 
der protestantischen, Kirche bilden, wird die Monotonie des Gesteines (lurch nichts 
andej.es unterbrochen als durch die auf dem Aachen Rticken auf einein aus zet- 
setzten Granitit entstandenen thonigsandigem Untergrund gelagerten Hochmoore, an 

'i Eine ausfuhrliche Darstellung der orographischen Vnrhaltnisse bietet Prof. Dr. (larl 
Kofistka, die Terrainverhaltnisse dea [ser und Riesengebirges. Archiv der naturw. Lan- 
desdnrchforschung v. Bfihmen, II. Bd., 1. Abthlg. 
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welche sich dann in den Niederungen Wiesenmoore anschliesseu. Die nicht mit 
Moor ausgekleideten Thalrisse siud mit diluvialem Geschiebeschotter und Block- 
werk aus dem Gesteine des Gebirges gebildet erfiillt. 

Erzablagerungeii sind aus diesem Theile des Gebirges nicht bekannt. 

Auch der Granit des Schwarzbrunnberges setzt im Siiden von Gablonz 
iiber den Hradschinberg und die Kaisersteiue bci Langenbruck westwarts unveriiu- 
dert fort und erreicht beinahe unmittelbar am Schiefer des Jeschkengebirges bei 
Rad] westlich von Schimsdorf und Miiukendorf sein Ende. 

An den Granitzug des Schwarzbrunnberges lehnt sich von Siiden her u. z. 
von Klein Skal an der Iser der westliche, sich allmalig langs der grossen von Lic- 
benau siidostlich herabstreichenden Bruchlinie versehmalernde Theil des Eisen- 
broder Gebirges an. Die orographische Grenze desselbcn gegen den benach- 
barten Jeschken ist ebenso wie die zwisehen dem Iser- und Uiesengebirge cine 
angenommene keineswegs zugleich geologische. Als Grenze wird das vom Mohelka- 
bach durchtiossene von Jerscliiiianitz nach Licbeuau herabziehende Thai angesehen, 
in welches sich die von Eeiclienau nach Weston gerichtete tiefc Mohelkaschlucht 
Ofirnet. Die Oborfliiche des Gebirges bildet eine urn Eeiclienau selbst flach einge- 
senkte, gegen Siidwesten steilrandig abfallende Hocb.fl8.che, welche gleich wie der 
ttbrige ostliche Theil aus Phylliten besteht. In ihrer nordlichen Grenze bilden die- 
selben langs des Granites von Radel tiber Kukan, Schumburg hin einen durch 
Fleck- und Kiiotenscliiefeiiiildungen deutlichen Contactliof, wobei sie gegen Siiden 
von dem Massengestcine abfallen. Im Stidwesten verschwinden die Schiefer unter 
dem uuinittelbar daran gelagerten Melapliyrzug, der dieselben von Libentin und 
Wranova a. d. Iser umsiiumt. 

Der in Eeiclienau uuinittelbar an der Mohelkaschlucht auftretende kleine 
Durchbruch von Melaphyr ist gleich den weiter oben aus dem Granitit angefiihrten 
jedenfalls mit dieser inachtigen Gangbildung in Verbindung zu denken. 

Unmittelbar an das Eisenbroder Gebirge schliesst sich das Jeschkengc- 
birge an, oder entwickelt sich daraus, indem sich von ersterem ein zu 800 m 
Seeholie sich erhebender Gebirgszug mit nordwestlichem Streichen davon abzweigt. 
Dieser stcigt von Saskal tiber Jaberlich allmftlig zum Jeschkenkamm (838 m) 
empor, tiber den als hiicliste Erhebung der Jeschken (1010 m) einporragt, von dem 
nordlich die Hohe wieder rasch auf 800 m und 700 m herabsinkt. Im Osten durch 
das Eeichenberger Becken, im Westen (lurch die an seinem Fusse absetzendeu 
Kreideschichten begrenzt, reiclit das Jeschkengebirge allmalig etwas breiter werdend 
his an den Rand der Lausitzer Niederung bei Kratzau, welche hier eine halbkreis- 
fSrmige Bucht nach Siiden vorschiebt, an deren Avestlichein Eande dann ein schmaler 
vom Gebirge selbst durch den Pankratz-Freudenhoher Pass abgetrennter Hohenzug, 
der Trogelsberg, als nordlichster Auslaufer am Passkamm bei Pass und Spittelgrund 
sein Ende erreicht. 

Von Siiden her einen wenig gegliederten, beiderseits   steil abfallenden Ge- 
hirgsrticken  bildend,  welchem  die   Felsenpyramide   des  Jeschken   aufgesetzt  ist, 
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theilt sich dieser nordlich davon in zwei am Sohwarzen Berg beginnende fast pa- 
rallel verlaufende Bergztige, deren westlicher fiber die Moiselkuppe (750 m), Spitz- 
berg ((586 m), Kalkberg (789 m) zum Trogelsberg verlauft, wahrend sich der 
ostliche mehr gegliederte fiber den Dreiklafterberg (762 m) zum Langenberg (796 m) 
erstreckt, dor sich dann strahlenformig zur Ebene hoi Kratzau and Weisskirchen 
herabsenkt. Zwischen dem Kalk- und Langenberge liegt in 398 m eine Wasser- 
scheide, von dor sich das Stid geriehtete Langsthal mit dem von dor Moiselkuppe 
nordwarts abfallenden im Christofgrund vereiniget, der sich in ein den ostlichen Ge- 
birgsarm bei Eckersbach durchbrechendes in das Neissethal offnendes Querthal 
fortsetzt. 

liei der Station Machendorf verlasst die Neisse das Reichenberger Becken 
und durchfliesst bei Kratzau ein Durchbruchsthal, welches den Schafberg bei Ma- 
chendorf vom Jeschken abtrennt. 

Am geologischen Aufbaue des Jeschkengebirges betheiligen sich zunachst 
Phyllite, die von jenen des Eisenbroder Gebirges nicht verschieden sind. Graue 
odor graugriine, mehr weniger dunnschiefrige, auf den Schieferflachen stark seiden- 
glanzende Gesteinc. Ihnen gesellen sich dann graue, feinkornige Kalksteine und 
weisse Quarzschiefer zu, welch letztere die Jeschkenkoppe aufbauen, Im nordlichen 
Theile des Gebirgszuges machen sich dann Schiefergesteine bemerkbar, welclie zum 
Theile halbkrystallinisch, zum Theile graugrun, aphanitisch eine ausgesprochene 
Ahnlichkeit mit don in Mittelhdhmen vorkommenden cambrischen Schiefern haben, 
welche den Namen Pribramer Schiefer (Barrandes Etage B) erhielten. 

Diese Schiefer des Jeschkengebirges sind auch von jelier als cambrische, 
den Pribramer aequivalente Schiefer gedoutet worden. Sie enthalten gleiclifails Kalk- 
steineinlagerungen, in deren einer bei Pankratz am nordlichen Abfalle des Trogels- 
berges Prof. Dr. Kric deutliche Crinoidenglieder und ein an Bellerophon errinnerndes 
Fossil*) fand. 

Von eruptiven Gesteinen treten Diorite, Diabase und Melaphyr auf, welche 
Gange in den Schiefern bilden. 

So einfach, wie sich die Lagerungsverhaltnisse im Eisenbroder Gebirge 
darstellen, gestalten sich dieselben im Jeschkengebirge, das ja als eine nordwest- 
liohe Fortsetzung von jenem angesehen werden kann, keineswegs. Die Phyllite, 
deren Streichen von dem Mohelkathale, his wohin es sudostliche Bichtung hatte, 
nordwestlich gekehrt ist, andern in ihrer Erstreckung his Cliristofsgrund melirfach 
ilir Verflachen, indem sieanfangs iiach Sudost geneigt in der Gegend von Raschen und 
Schimsdorf nach Nordwesten einfallen und im Lubokaier Kamm gegen den Jeschken 
bin wieder die erstere Fallrichtung annehmen, welchcr Muldenstellung audi die den 
Phylliten eingelagerten Kalkb&nder folgen. Der Quarzschiefer des Jeschken selhsl. 
hildet einen nach Nordwest wie Sudost steil abfallenden Sattel, an den sich bei- 
derseits weitere Seitensiittel anreihen, so dass das ganze Gebirge bier stark auf- 
gefaltet erscheint. Dann folgt im mini lichen Theile des Gehirges wieder uordlicb.es 

*) Arbeiten der geolog. Sort. 1., S. 257. 
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Eitifallen bis die Kalkb&nder fuhrenden Phyllite am Neissedurchbruch bei Hammer- 
stein mid ndrdlicli v<in Christofgrund an don mm beginnonden cambrischen Schiefern 
absetzen, als deren Liegendes sic jedoch im Grande des Neisscthales an der Bahn- 
linie nfichst Engelsberg bis Kratzau bin als ein sclimaler Streit'en hervortreten. 
Die Lagerungsvorhaltnissc innerhalb der cambrischen Schicfer sind ziemlich ver- 
worren und in Folge der dichten Waldbedeckung scliwer zu verfolgen. Scbon JokeJy*) 
hat darauf aufmerksam gemacht, dass am Schafberge bei Macheudorf eine Uber- 
schiebung der cambrischen Schiefer durch die Phyllite zu beobachten ist. Am Ein- 
gange zum Christofgrunde macht sich eine Schichtenwiilbung bemerkbar, als ob 
auch hier noch eine iihnlicbe Lagcrung wie am genannten Orte vorhanden ware. 
Weiter hin aber ist ein vorhorrschend nach Nord-nordwcst ge'richtes Einfallen zu beob- 
achten, das abcr dann vom Trdgelsberg tiber Niederberzdorf herab zur Neisse in 
ein NNO gerichtetes Einfallen bei NNW geriehtetem Streichcn iibergeht. 

Das Bild, welches man vom l!au des Jeschkens erhalt, liisst im allgemcinen 
erkennen, dass der Gebirgszug quer in der Eichtung seines Streichens in mehrere 
machtige Fatten zusammengedrangt ist, deren hochster Sattel sich im Jeschken 
erhebt. Die nordwarts vom Christofgrund foigenden cambrischen Schiefer bilden 
die Ausfiillung einer Mulde im Phyllit, deren urspriiiigliche Lagerung jedoch viel- 
fach gestort erscheint. Veranlassung zu dieser Faltung scheint wohl das unmittel- 
bar angrepzende granitische Lausitzer Gebirgc gegeben zu haben, an welches die 
Phyllite und Schiefer des Jeschken angedr&ngt und zusammengeschoben worden sind. 

Die im Jeschkengebirge auftretenden Eruptivgesteine haben gangformige 
Lagerung, nur der von Siiden her offenbar mit dem bereits friiher erwahnten mach- 
tigen Gangzuge in Verbindung zu denkende Melaphyr bildet nordlich von Jaberlich 
eine kleine Kuppe. 

Die zahlreiche, meist frische Krystalleisten von Plagioklas und faserige 
griine Hornblende ftihrenden Dioritgesteine sind auf der siidlichen Hiilfte des Ge- 
birges namentlich im Bereiche des Jaberlicher Berges entwickelt. Nordwarts vom 
Jeschken finden sic sich audi bei Neuland im Thale gegen Christofgrund, doch 
trifft man diese Gesteine nirgend anstehend. Diabas, u. z. mandelsteinartiger Kalk- 
diabas, konimt gleichfalls nur in Lesesteinen innerhalb der cambrischen Schiefer 
zwischen Frauenberg und der Dorkl-Wiese und auf dem Abhange des Trogelsberges 
gegen P'reudenhdhe vor, wodurch gleichfalls gangformige Einlagerungen angedeutet 
werden. Diese Diabase, haben ebenfalls mit solcben aus dem Cambrium Mittel- 
bohmens grosse Ihnlichkeit, und bestiirken in der Ansicht, dass die cambrischen 
Ablagerungen des Jeschkens sanimt den spater zu erwalmenden kleineren Depots 
ursprunglich mit jenem im Zusammenhange gestanden haben. 

Iliezu kommt noch der llmstand, dass im cambrischen Jeschkengebiet Erz- 
gange aufsetzen, von welchen allerdings gegenwlirtig keine Proben zu erhalten sind, 
auf die aber vor Alters ein regelrechter und ausgedehni.er Bergbau betrieben wurde, 

*) Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 10. Bd., S. 87. 
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in   Folge   dessen  die  Stadt  Kratzau  sowie Engelsberg  und   Frauenberg in dieser 
Gegend als Bergorte entstanden sind. 

Das Reich enberger Beck en zwischen dem Isergebirge im Nordosten 
und dem Jeschkenkamm im Stidwesten wird seiner ganzen Lange nach von Miin- 
kendorf im Siiden bis Machendorf im Norden, wo die Neisse das Jeschkengebirge 
durchbricht, von dieseni Flusse durchstn'imt, welcher sicli ein tiefes Bett in den 
Granitit eingegrabeu hat. Zwischen dem linkeu felsigen Rande des Flussthales und 
dem Jeschken erstreckt sich der ganzen Lange nach eine durch Bohrungen nach- 
gewiesene, tiber 40 m machtige quartiire Schichtenreihe, welche abwcchselnd aus 
groben und feineren Geschiebesanden, thonigen Zwischenlagen und nach oben zu 
aus fetten Lehmschichten besteht, sonach die fluviatile Ausfiillung eines alten See- 
beckens darstellt, deren Material aus dem Isergebirge stammt. Nach Norden zu er- 
strecken sich quartan' A.blagerungen noch tlberMachendorf bis gegen Neudorf bei 
Kinsiedel hinans. 

Das Grottauer und Friedl&nder Huge 11 and bildet einen Theil 
des stidlichen Randes der deutschen Tiefebene und lagert sich unmittelbar an die 
nSrdlichen A.bh8,nge des Jeschken und den westlichen und nSrdlichen des [serge- 
birges an. Es zerfallt dieses in seinem orographischen Charakter wohl gleiche 
jedoch im geologischen Bau verschiedene Gebiet in zwei getrennt zu betrachtende 
Tlieile, welche durch den schon beim Isergebirge erwahnten Hemmricb und die 
bier weit gegen Osten vorspringende Landesgrenze geschieden werden, einen stid- 
lichen, die Umgebung von Grottau und Kratzau, und einen tiordlichen, 
d i e G e g c n d v o n F r i e d land. 

Das erstere Gebiet wird von der Neisse durchstrdmt, ist im Siiden, Siid- 
westen und Osten vom Jeschken- und Isergebirge und weiter im Westen vom 
Quadergebirge begrenzt und erstreckt sich nordwftrts bis an die Landesgrenze 
gegen Sachsen. Seine Oberflache stellt ein wenig gegliedertes, nach Norden verfla- 
chendes, nacli Siiden und Osten sanft ansteigendes Hugelland dar, iiber welches 
sich nur einige wenige Kuppen, wie der an der Landesgrenze; liegende Gickelsberg 
(566 m) bei Ober "Wittig erheben. 

In seinem geologischen Aufbau unterscheidet sich dasselbe jedoch. voll- 
konimen von den bisher beschrieheuen Gebit'geu Bohmens dadurch, dass dieser 
znni gro'ssten I'heile aus eruptiven Gesteinen besteht, unter welchen eruptive 
Gneisse eine Hauptrolle spiel en. 

In der unmittelbaren Umgebung von Kratzau und Oberkratzau Iniben dicse 
Gesteine ein ganz eigenthumliches Aussehen; sit; sind theils hell gefarbt, theils 
grau, feinkornig, schiefrig, granulitartig, ein weisses glimmerartiges Mineral und, 
wie sich schon durch das fettige Anfiihlen erkennen liisst, weissen Talk fuhrend, 
wodurch sie dem in den Centralalpen weit verhreiteten, Protogin genannten 
Gesteine sehr iihnlich werden. Weiterhin bei Weisskirchen, Freudenhohe, Grafen- 
stein und an anderen Punkten, wo das Gestein ansteht, nimmt es mehr den Cha- 
rakter. eines feinkornigen, rothlichen oder weisslichen, audi beiderlei Feldspathe, 
Orthoklas und Plagioklas fuhreuden Gneisses an, welcher neben Kaliglinuner, Se- 
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ricit, stellenweise auch 'ein talkahnlicbes Mineral fiihrt, und auch von JokGly s. Z. 
dem fur eruptiv gehaltenen rothen Gneisse des Erzgebirges gleicb. geachtet wurde; 
wiewohl zwischen beiden Gesteinen ein weseutlicher Untersehied besteht, der 
schon darin begriindet ist, dass die biesigen Gesteine cine Entstehung auf eruptivem 
Wege erkennen lassen, was bei dem erzgebirgischen nicht der Fall ist. 

Bei der Kratzauer Stadtwalke findet man zahlreiche Brocken von cambri- 
schem Schiefer in dem Gestein eingeschlossen, bei dor uahen Brucke kann man 
eine ganze Scholle eingebettet sehen, noch deutlicher eine solche von ziemlicher 
Ausdehnung links an der Strasse von Oberkratzau nach Neudorf vor Hoheneck, 
wo die dunklen cambrischen Schiefer scharf aus dem lichten Eruptivgesteine her- 
austreten. Beim Hause Mr. C. 47 in Kratzau selbst sieht man einen Gang von 
Protogingestein im Jeschkenschiefer aufgeschlossen. Ebenso sieht man am Steilge- 
h&nge des rechten Neisseufers zwischcn Weisskirchen und Ketten einen bogenformig 
gekriimmten Einschluss der von Nieder Berzdorf gegen den Fluss herabziehenden 
cambrischen Schiefer im Siricitgneiss. Durchwegs deutliche Belege fur die eruptive 
Natur des fraglichen Gesteins, deren auch Jokely (a. a. S. 8.) beibringt. Sie gehSren 
wohl, u. z. mit Riicksicht darauf, dass wir ahnlichcs Vorkommen noch weiter im 
Gebiete des Lausitzer Gebirges finden, und oach der Ahnlichkeit der Gemengtheile 
zu den Lausitzer Granititen, von welchen sie eine unter starkem Drucke entstandene 
besondere Ausbildung darzustellen scheinen.*) 

Dieses Gestein fiillt mit seinen verschiedenen Abarten die balbkreisformige 
gegen die Lausitz geoffnete Bucht aus. Es reicht bei Kratzau im Osten bis an den 
Granitit des [sergebirges, im Westen an die cambrischen Schiefer des Trogels- 
berges und bei Pass und Spittelgrund an den Quadersandstein, ist aber in der 
sachsischen Lausitz weiter verbrcitet. Innerhalb desselben sind andere Gesteine 
nur insel- und schollenartig verbreitet. So ausser dem erw&hnten Phyllit bei Kratzau 
eine gn'issc.re Scholle von cambrisclieni Schiefer nordlich davon bei Oberwittig und 
Hohenwald. 

Als isolirte Auslaufer der in der Zittauer Mulde entwickeltcn Braun- 
kohlenformation sind einige tleine Ablagerungen von Thonen bei Gorsdorf, Grottau 
mid Ketten anzuselien. Die Mitte des ganzen Gebietes winl dann von Grottau nach 
Kratzau bin von eineni breiten Streifen quartarer Ablagerungen uberdeckt, welche 
zum Theile u. z. namentlich im Bezirke von Kratzau und Weisskirchen aus mit 
nordischen Geschieben von Granit, Porphyr und Feuerstein gemengten Sanden, 
zum Theile, wie namentlich im Norden von Grottau, aus fettem braungelbem Lehm 
bestehen, der gleichfalls Feuersteine und andere fremde Geschiebe ftthrt. Auf der 
H6he zwischen Wetzwalde und Niederwittig liegt ein aus dem gedachten Geschiebe- 
sand bestehender Hugel, den man ftir den Rest einer alten Moriine halten konnte, 
da man diese Ablagerungen als dem siidlichen Rande der quartiiren Gletscherbe- 
deckung des deutschen Tieflandes**) zugehorig ansehen muss. 

*) Verhandlungen der k. k. geol. Reichsanst.  1884. Nro. 17. „Uiber  das  Anftreten  von 
1'rotogingRsteinon im niirdl. B6hmen. 

**) Dr.  A. Hhivik,   Hie   Ablagerungen dor Glacialperiode und Hire Verbreitung in Nord- 
biilniKMi. Sitzbr. kOngl. bOhm. Gesellsch. 1892. 
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Es ist nocli das Auftreten von einigen kleinen Granitinseln bei Kohlige 
mid Wetzwalde zwischen Oberwittig und Oborsdorf zu erwfihnen, deren Gestein 
schon dem im Lausitzer Gebiete auftretenden Typus entspricht. Sodann fallen nocli 
einige Euppen von Nephelinbasalt, der Spitzberg bei Kratzau, derGickelsberg, und 
zwei solche bei Pass und Spittolgrund in den Bereich des besprochenen Gebietes. 

Die Umgebung von Fried I and liat denselben landschaftlichen Charakter 
wie die von Grottau und Kratzau, nachdem sich auch hier das flachhtlgelige durcli 
seichte Thaler gefurchte, von der Wittig entw&sserte Terrain bis an den nordlichen 
Steilrand des Isergebirges bei Haiiidorf und den westlichen Abfall der Tafelfichte 
heranzieht, aus welclien einige Kuppen, der Friedl&nder Schlossberg (352 m), der 
Hohe Hainberg (486 m), dor Hummrichstein (510 m) emporragen. 

In Hinsicht des geplogischen Aufbaues jedoch besteht dcv Unterschied, dass 
die Unterlage dot- bier weitverbreiteten quart&ren Ablagerungen aus arcb.aiscb.en 
Zweiglimmergneissen besteht, welche allerdings zumeist feinkorniger sich zunachst 
an die der Tafelfichte anreihen. Sie treten allenthalben, so am Westfusse der Ta- 
felfichte urn Haindorf, Liebwerda, dann nordlich von Tried hind bis an die Laudes- 
grenze, unter jener Decke hervor, und gehoren der grossen aus der Lausitz nach 
preussisch Schlesien hinziehenden Gneissformation an. Eine westliche Erstreckung 
der um Ncustadtl entwickelten, den Tliyllitgneisseu des Riesengebirges einerseits, 
den dichten Gneissen des Erzgebirges anderseits iihnolnden Gesteine lasst sich liber 
Lusdorf bis gegeu MikleiieicJien bin verfolgen. 

Eine bemerkenswerthe Einlagerung im Gneiss bildet der im Siidon von 
Etaspenau gelegene Kalkberg.*) Der krystallinische reichlich mit Serpentin ge- 
mengte Kalkstein [(Ophicalcit)**) wird von einem dlinnschiefrigen glimmerreichen 
dunklen Gneiss utnhiillt und durch dasselbe Gestein in zwei Theile gesohieden. 
In unmittelbarer Niihe des Kalkstockes tritt von Amphibolit begleitet eiu Lager 
von Magnotcisenstein auf. 

Von jiingeren Gebilden innerhalb des Glinnnergneisses sind zu erwiihnen, 
einige kleiue Sohollen von cambrischem Scbiefer***) am Hundshiibl bei Milden- 
eicheu, weiter dit; Braunkohlenablagerungen bei Priedlanz und Wustuug im Norden 
von Fricdland, welche hier gleichfalls als Ausliiufer des Lausitzer Iieckens anzu- 
sehen sind. Das Lignitfiotz liegt unter einem in Wustung 30 m miichtigen Hangendge- 
birge von wecbselnden Sand- und Thonschichten, darunter etwa in dor Mitte eine 
3—4 m m&chtige Lage eines weissen, fctten, kaolinartigen Thones. 

Uber das Gebiet breitet sich sodann die im Norden vielfach durch Ab- 
tragung durchbrochene, in der Umgebnng von Friedland jedoch zusammenhflngende 
Decke von nordischem Quarter, (lessen siidlicher Land bis an den Ilemmrich gegen 
Mildenau und  von da im  Norden von Liebwerda gegen Neustadtl verliiuft. 

*) Durdi Vcrsehen in der Karte als Basalt eingetragen I Vergl. Arbciten dor geol. Section 
I., S. 19. J. Blumrich beschrieb in Tschermak's Mittheilnngen XIII. 257. einige Minerale 
von hier. 

**) Von Prof. Dr. A. Frig, Ardiiv (I. Landesdurchf. I. a. Abth. S. 245 II". als Eozoon bohe- 
micum Fr. beschrieben. 

***) In der Karte irrthflmlich mit B-Phyllit bezeichnet. 
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Von Eruptivgesteinen treten auf: Die eruptiven Gneisse von Kratzau am 
stidlichen Rande des Gebietes, ihre Verbreitung gegen Norden bin ist durch die 
aufliegendeQuartardecke nicbt zu beobachten. Granit bildet im nordlichsten Theile des 
Gebietes die Umgebung von Lautsche und Egelsdorf, sodann bci Tschernhausen und 
Golte und im Hemmrichstein und Steinberg einige kleinere Durchbriiche. Feldspath- 
basalt breitot sicli von der Kuppe des Friedlander Schlossberges,*) deren prachtige 
Sauleu schon vor Alters als eine Naturmerkwiirdigkeit angeselien wurden, decken- 
ocler stromformig nach alien Weltgegenden bin aus. Einige isolirte Kuppen kommen 
bei Tschernhausen, am Hemmrichberg, bci Schonwald und Hohen Hainberg vor. 
Audi der Phonolith**) ist vertreten u. /. bildet er die Kuppe des Hohen Hain- 
berges bei Mildenau, den Astberg bei Priedlanz und den Geiersberg bei Friedland. 

Das Rumburg-Hainspacher Gebirge***) bildet einen Ausschnitt aus 
dem nach Sachsen gehiirenden Lausitzer Gebirge. Nur nach Siiden hin hat das- 
selbe eine orographische Grenze an dem nordlichen Abfall des bohmischen Quader- 
gebirges von der Landesgrenze am Steinberg bei Zeidler im Westen bis an den 
Ziegenriicken bei Georgenthal im Osten; auf den iibrigen Seiten schliessen nur 
politische Grenzen unser Gebiet ein. 

Im allgemeinen bildet dasselbe ein Hochplateau, dessen htigelige, wellige 
Oberfliiche von seichten, langegestreckten Thalern durchfurcht wird. Sein westlicher 
Theil gehdrt durch die Kirnsch und ihre Zufliisse bereits zuni Flnssgebiet der Elbe, 
Wahrend der ostliche durch die Mandau entwiisserte jenem der Oder angehort. Die 
monotone, znmcist mit Wald und Cultur bedeckte Hochfliiche wird nur durch 
einige basaltische Kegelberge, den Wolfsberg (588 m) bei Schiinlinde, Plissenberg 
(591 m) bei Zeidler, Lichtenberg (538 w) bei Ehrenberg, Rauchberg (511 m) bei 
Rumburg, Spitzberg bei Warnsdorf (539 m) u. s. uberragt. 

Ebenso einformig wi(^ seine Oberfliichenbildung ist sein geologischer Bau; 
fast durchwegs zeigt sich nur Granit, welcher ttberall, wo nicht quartare Ablage- 
rungen und Basalte denselben verhiillen, zu Tage tritt. Die weitausverbreitetste, 
gleichwie alle Lausitzer zum Granitit zu zahlende Varietiit ist das seit langer 
Zeit unter dem Namen „Rumburger Granit" bekannte meist mittel-feinkornige Ge- 
stein, welches nebst vielem schwarzen Glimmer, graublaulichcn Quarz, weissen 
und gelblichen Orthoklas und Plagioklas enthiilt. Westlich von Schiinlinde gegen 
die siichsische Grenze hin tritt ein durch fcineu riithlichcn Orthoklas und weissli- 
chen Plagioklas an das Gestein des Isergebirges erinnenuler Granitit auf, der 
jedoch gleichfalls in der Lausitz vielfach verbreitet ist, ahnlich audi im Elbethal 
bei Niedergrund ansteht. 

Am siidlichen Rande des Gebietes treten in der Umgebung von Georgen- 
thal zwischen Niedergrund und dem Quadersandsteingebirge Gesteine auf, welche 

*) Bofick^, Basaltgesteine Bolimens S. 159. 
**) J.   Hlumrich,   Die   Phonolitlio   des   Friedlander  Bezkkes   in  Nordbohmen, Tsehermaks 

Min.-petrogr. Mittlieilungen, Xlll. lid. 
***) Jokely im Jahrbueh der geol. Reiclisanst. 10. Bd., S. 25 ff. 
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petrograpliisch ganz rait den aus der Kratzauer Gegend besehriebeneii eruptiven 
Protogingesteinen ubereinstimmen. Sie reichen ostwiirts bis auf den Zicgenriicken 
ostlich von Innozenzendorf, westwarts bis gegen Neukreibitz und sind offenbar als 
eine Fortsetzung dor jenseits dor Zittauer Bucht auftretenden Gesteine anzusehen. 
Von ebon diesem gneissartigen Gesteine ftnden sich audi innerhalb des Granitge- 
bietos grSssere und kleinere Partien im Granit selbst, so im Siiden von Schluckenau 
am Bocksteiclio, bei Kaiserswalde, bei Schonau an der Strasse nach Schluckenau. 
Jok61y bat dieselben als Gneisseinschlusse gedeutet; ich mochte darin nicbts als 
in Folge von Druck schiefrig-schuppig gewordene Granitpartien sehen. Die goolo- 
gische Grenze des Granites gegen das siidlich aufliegende Quadergebiet tritt zumeist 
deutlicb bervor, namentlicb auf der Strocke von Sternberg bei Zeidler bis Neu- 
daubitz, wo in Folge der Uberschiebung des Granites fiber den Quader und Her- 
aufscbleifung des zwiscbenliegenden Jurakalkos eine scharfe Grenzlinie gezogen ist. 
Von geschichtetem Gestein kommt in diesem Gebiete nur noch eine grfissere Scholle 
von cambrischem Schiefer vor, welche sudwcstlich von Georgentbal sicb an das 
Protogingestein anlehnt und sich bis Tannendorfel und Hampels Bleiche erstreckt. 
Audi diese canibrisclien Schiefer fiilireu Erze auf Gangen u. z. in einem. kiesig 
kalkigen Zwischenmittel Bleiglanz, Kupferkies mid Zinkblende, mid erinnern in 
ihrem Geprage lebhaft an iihnliche Gangbildungen von Pribram. 

Hart an der Pandesgrenze im Norden von Altwariisdorf treten unter einer 
durch eine Basaltdecke geschiltzten Page von Basalttuff Ausstriclie von Braun- 
kohlengebilde, grau gefiirbte Diatomaceenschiefer, Sandstoine und Petten auf, welche 
nebst Eesten von Stisswasserfischen, Leuciscus macrurus Ag., Rostc eines Salaman- 
ders, Triton basalticus PL Meyer,*) und zahlreiche Abdriicke von Braunkohlenpflanzen 
ergaben. Ahnliche Ablagerungen von Diatomaceenschiefem sind miter dem Quartar 
bei Schluckenau erbohrt worden, doch fiilirten sie keine Flotze. 

Die flachen Thaler worden zum grossten Theil mit Lehm erfiillt, welcher 
sich durch die reichliche Beimengung von Feuersteingeschieben als dem nordischen 
Diluvium zugoborig erwoist. Namentlicb. ausgebreitet ist diese Ablagerung in der 
Umgebung von Hainspach, Schluckenau, Rumburg mid Altehrenberg, dann im slid- 
lichen Theile um Schonlinde und Warnsdorf. Hier treten iibrigens auch Ablage- 
rungen von Geschiebesanden auf, welche ueberj Feuersteinen Brocken von nordi- 
schen Graniten, Porphyron und andereri Gesteinen enthalten. 

Der quartare Lehm und die, Zersetzungsproducte des Granites haben an 
vielen Orten die Entwicklung von Torfmooren, denen sie als wasserstauende Un- 
terlage dienen, befordert. Namentlich ist zwischen Teichstadt, Schonlinde und Ober- 
grund ein betriicbtliches Moor ausgebreitet. 

Von Eruptivgcsteinen, welche im Granit auftreten, sind Diorite,**) Basalte 

*) Verhandl.  geol.  Reichsanst.  1850, 8, 51 if. Die Pflanzenreste sind von H. Engelhardt, 
Flora der Braunkohlenform. im Konigreieho Saclisen, Leipzig 1870, mit outer denen von 
Seifhennersdorf beschrieben. 

**) F. Wurm,  Die   Griinsteine  der  iSchluckenauer  und  Nixdorfer  Gegend, Sitzb. dor kgl. 
bohm. Gesellsch. d. Wiss., beschreibt diese Gesteine als Olivin-Diabase. 
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und Phono! ithe zu nennen. Erstere bilden nur gangformige Einlagerungen bei Hains- 
pach am Friedhofe, Herrenwalde, Fiirstenwald und Kunnersdorf, ihr Auftreten 
verrath sich zurneist nur durch verstreute Blocke. Weit verbreiteter sind die Ba- 
salte, wclche sowohl in Kuppen als audi in Decken im Gebiete auftreten. Erstere 
bestehen durchwegs aus Feldspathhasalt wie der Steinhiibel bei Schonlinde, Wolfs- 
Plissen-, Lichten-, Botzen-*) und Rauchberg in der Ruinburg-Schluckenauer Gegend 
und einige kleine Kuppen urn Warnsdorf. Die im Norden von Altwarnsdorf urn 
den Spitzberg ausgebreitete Decke, sowie jene welche sich von der Landesgrenze 
siidl. von Rumburg iiber Kuhberg, Schonborn, Lichtenhain gegen Niedergrund herab- 
zieht, desgleichen die Deckenreste ostl. von Rumburg bestehen aus Nephelinba- 
salt,**) und ruhen auf Unterlagen von Basalttuff. 

Besohrankter im Auftreten ist der Phonolith. Er bildct eine kleine Kuppe 
in Oberschonlinde in der Niihe der Bahnlinie, und tritt sodann bei Warnsdorf im 
Burgberg, beim Friedhofe, im Spitzberg***) und Finkenhlibel und am Hornelberg bei 
Georgenthal hervor. 

Der nordostliche Thei 1 des Erzgebirges. Als letzter Theil der 
krystallinischen Unirandung von Bohmen erscheint in nordwestlicher Ecke des 
Blattes II. der geolog. Karte, jener Theil des Erzgebirges, welcher zwischen dem 
Elbesandsteingebirge und Ossegg-Moldau gelegen ist. Eine ausfiihrliche Bespre- 
chung der orographischen und geologischen Verliiiltnisse scheint mit Riicksicht auf 
die im Archive der Landesdurchforschungs-Commission erschienene umfassende Be- 
schreibung „der Geologic des Erzgebirges"f) uberfliissig zu sein; es moge hier 
darauf hingcwiesen werden, dass im 2. Theil derselben das dem Elbesandsteinge- 
birge zunachst gelegene Graupen-Kulmer Gebirge, das Porphyrgebirge und Wiesel- 
steingebirge,ff) zu welchem die vom Porphyr westlich gelegene Partie geliort, ein- 
gehend abgehandelt worden sind. Zum Verstiindniss der Karte diirfte das Nach- 
stehende ausreichen. 

Das zwischen dem Elbesandsteingebirge im Osten, dem Porphyr im Westen 
gelegene Graupen-Kulmer Gebirge besteht der Hauptsache nach aus 
glimmerreichem Hauptgneiss (flaseriger Zweiglimmergneiss), welcher bald feld- 
spathreicher, glimmerarmer an den Vorluihen, bald glimmerreicher, feldspatharmer 
auf den Hohen des Gebirges, in der Graupener Gegend mehr grau, in der Kulmer 
mehr rothlich gefftrbt erscheint. Muscovitgneisse bilden streifenformige Einlagerungen 
lfings des Gebirgskammes vom Geiersberg gegen Osten hin. 

Die Gneisse zeigen am Abhange des Gebirges durch regellose Stellung 
gekennzeichnete Abbriiclie, an der Graupener Lehne stehen sie steil gegen Slid und 
Sudwest geneigt, oben am Kamm geht die Schichtenstellung in die entgegengesetzte 

*) E. Boiickf, Basaltgesteine S. 140. 
**) J. Hazard. Uber die petrogr. Unterscheidung vOn Decken- und Stilbasalten i. d. Lausitz, 

Tschermak's Mitthlgn. XIV. Bd., S. S97. 
***> E. I'.dM.ky, Phonolithgesteine S. 41., 42., 18. 

t) Laube, Geologie des biUimisohen Erzgebirges I. Theil) westliches Erzgebirge. Archiv III. 
Bd. 8., II. Tlieil (Sstliches Erzgebirge Arciiv VI. Bd. 4. 

tt) a. a. ()., Seite 188 ff. 
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liber. Das Streichen des Gneisses folgt der Richtung des Kammes. Von Peterswald 
nach Tyssa hin andert sich die bis dahin nordwiirts gerichtete Stellung in cine 
durch Nordost in Ost (ibergehende. Die Gneisse verschwinden bier unter einem 
Lappen des Quadergebirges und sind noch auf eine kurze Strecke unter der soge- 
nannten Wand bei Konigswald zu sehen. 

Innergalb dieses Gebirgstheiles treten mehrfach Eruptivgesteine auf. In 
Mittel-Tellnitz zeigt sich ein ziemlich machtiger Gang von Erzgebirgsgranit. Der 
vorwiegend felsitisch ausgebildete Granitporphyr dieser Gegend bildet eine, von 
der Porphyrgrenze beim Miickenberger Fflrsterhause beginnende, liber das Mticken- 
thiirmchen bis gegen Jungferndorf zu verfolgende Apophyse. Ein zweiter solcher 
Gang tritt in Vorder-Tellnitz auf. 

Basaltgesteine kommen als Auslaufer des Mittelgebirges zwischen Maria- 
scbein und Kulm vor. In Mittel-Tellnitz macht sich ein Nephelinbasaltgang bemerk- 
bar. Auf der Nordseite des Gebirges ragt aus einer Iliille von Quadersandstcin die 
aus steilgeneigten Siiulen aufgebaute Nephelinbasaltkuppe des Spitzberges bei Schfin- 
wald empor, ebenso steht solehes Gestein am Kaibler bei Nollendorf an. 

Im Graupner Gneiss treten seit uraltcr Zeit in Abbau befindliche Zinn- 
steingiinge auf. Es sind deren mebr als 40, z. Till, von bedeutender Erstreckung 
bekannt, sic. fiihren nur Zinnstein, oder solchen in Begleitung von Glimmer, Stein- 
mark, Flussspatb u. s. w. Der Liegendgneiss ist 5—8 cm mit Zinnstein imprftgnirt, 
das Streichen der Hauptgange ist Nordost-Ost das der Ncbengangc, Ost gerichtet. 

Es sind audi Bleiglanz-, Schwefel- und Kupferkies flihrende Giinge be- 
kannt. Letztere Erze kommen auch in fahlbandartigen Gneissen bei Liesdorfund 
Tellnitz vor. 

Im Bereiche dieses Theiles des Gebirges kommen auf dem Plateau urn 
Schonwald ziemlich ausgedehnte Torfmoore vor. 

Der grosse erzgebirgische Porphyrzug zwischen den BergstMten 
Graupen und Klostergrab grenzt iistlicli auf einer von Voitsdorf nach dem Fusse 
des Gebirges fast geraden Nordsttd gerichteten Linie an den Gneiss des Graupner 
Gebirges; auf der Westseite verlauft die Grenze liings des linken Gehanges des 
Htittengrundes bei Niklasberg vortlber nach Grundmuhlen bei Klostergrab, wo sie 
westlicb ausbiegt, gegen den Gneiss des Wieselsteingebirges. Dor Porphyr tritt als 
lniiclitigcr Gangkfirper, der sich nur an den R&ndern, wie es scheint, liber diese 
hin ausbreitet, durch das Erzgebirge hindurch, indem (>!• sich nordwiirts noch weit 
nach Sachsen bin erstreckt, wahrend er am Sudfusse des Gebirges unter Kreide- 
schichten vej'schwindi^t, und dann noch weiter in den spftter zu beschreibetulen 
Inseln bei Teplitz wieder auftaucht. Das Gestein zeigt nur an der •westlicheE Grenze 
bei Niklasberg, wo sogenannter hunter Porphyr und flaserige Vitroporpbyrc1, auf- 
treten  und  auch   Contacterscheinungen   zu  bemerken   sind,   einige  Abwechslung. 

Hier wird die Grenze auch von Porphyrtuffen begleitet. Im ganzen Korper 
herrscht einerlei Gesteinsmasse, welche durch in Stunde 2— 3, 7^—8, streichende, 
senkrecht stehende Klttfte, die von einer dritten in Stunde 5—6 streichenden, 
Stunde 23 verfliichender Kluft gesclmitten werden, in rhomhoidische Prismenkorper 
zerlegt wird. 
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Aus der Gegend von Geising in Sachsen tritt an der Grenze des Quarz- 
porphyres ein miichtiger Gang von Granitporphyr zwischen Hinter- und Vorder- 
zinnwald iiber die bolnnisclie Grenze mid grcift rait zwei siidstreichenden Apo- 
physen in den Quarzporpliyr ein. Die ostlichc ist kiirzer und minder machtig, 
liiilt sich an der Grenze des Quarzporphyres gegen den Gneiss und erreiclit den 
Fuss des Gebirges nicht. Die westliche dagegen reicht herab bis Jiidcndorf bei 
Graupen und in die Kuppen von Teplitz. Das grobkornige Gestein besitzt eine 
braune und rothe oder dunkle Grundmasse mit eingestreuten grossen rothen Ortho- 
klaskrystallcn. 

Im Porphyrgebiete treten auch oinige Basalte auf u. z. am Kostner Berge, 
am Tannhtibel, dann bei Strahl und Doppelburg kleine Kuppen von Nephelinbasalt, * 
dicht  an  der Landesgrenzc  ostlich von der Zinnwalder  Kirche ein Kuppchen von 
sehr dichtem Feldspathbasalte. 

Von den vielen Erzen, welche das Erzgebirge beherbergt, ftihrt der Por- 
phyr nur Zinnerz und dieses nicht allenthalben unmittelbar. Das in Hinterzinnwald 
gewonnene Erz stamrat aus einem im Porphyr gelegenen, zur grosscren Hiilfte nach 
Sachsen gehiirendcn Greisenstocke, dessen Ausdchnung an der Oberfliiche durch 
zahlreiche Halden keuntlich gemacht wird.*) Sein Umriss ist eine langgezogene 
Ellipse, deren griissero Axe ins Strcichen des Porphyrzuges fallt. Der aus Quarz 
und Lithionglimmer gemengte Greisen ist meist mittelkornig, doch entwickeln sich 
die Gemcngtheile auch zu ausserordentlich grossen Dimensionen. In dera nicht 
immer dicht gcfiigten Gestein treten zahlreiche Mineralien auf, worunter namcntlich 
Wolfram gcgenwiirtig als ausbeutungswiirdig gilt. Der Zinnstein tritt in lagerarti- 
gen Ausbrcitungen im Greisen auf, welche gegen die Mitte des Stockes hin ziemlicli 
horizontal liegen, und dcshalb von den Bergleuten „Flotze" genannt werden. Im 
Greisen treten auch unregelmassige Granitmassen auf, welche in ersteren iiber- 
gehen, ebenso trennt eine Granithiille den Greisen vom Porphyr. 

I in Porphyr selbst ist das Vorkommen des Zinnsteins auch auf Gangen be- 
kannt, die im Umkreisc von etwa 2—3 Kilom. um den Zinnwiilder Greisenstock 
aufsfitzen. 

Bemerkenswerth ist noch das Vorkommen von allerdings nicht abbauwiir- 
digcn Steinkohlcngebilden an der Grenze des Porphyres bei Niklasberg. Zwischen 
Gneiss und Porphyr treten hier am Hirsch- und Galgenbcrg rait Anthracit ge- 
mengte Conglomerate auf, in welchcu Reste von Steinkohlenpflanzen gefunden 
worden sind. Sic; bethatigen, dass die miichtige Poriihyrmasse erst nach der Stein- 
kohlenpcriodc, also zur Rothliegendzeit erapor gequollen ist. 

Torfstreckcn beherbergt das Porjdiyrgebirge zwischen Zinnwald, Kalkofen 
mid Niklasberg. 

Der vom Porphyr westlich gelegene Tlieil des Wicselsteingebirges 
ist wieder aus Gneiss aufgebaut u. z. bildet wieder zweiglimmriger Hauptgneiss 
•las verbreitetste Gestein, doch gesoUeu sich dazu auf den Hohen des Gebirges jiin- 

*) Tn der Karte ist nur dsr TJmriss nicht anoh die Farbe (Granit) eingetragen. 
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gere Gneisse, namentlich maclit sich Muscowitgneiss auch am Fusse der Stromnitz 
wie im Peutzcudorfer und Krinsdorfer Grunde bemerkbar. Auf dem Plateau des 
Gebirges finden sich dann um Motzdorf bis an die Landesgrenze und den Porphyr 
Glimmerschicfergneisse. Pic Lagerungsverhaltnisse der Gestoine sind in diesem 
Thcile des Gebirges ziemlich verworren, in den Vorbergen zeigen sich Spurcn von 
starker Zertriimmerung und eine schollenartig wechsclnde Lage, so dass auch hier- 
nach am Gebirgsrand abgesunkene Partien zu erkennen sind. Auch weiter hiuauf 
im Gebirge zeigt sich eine verwickcltc Schichtenstellung, indcm die Gneisse unter 
dem Stunner nach Ost unter dem Niklasberger Kcilberg nacli. Nord, am Hirsch- 
berg vom Porpliyr ab nordwestlich fallen, wobei sie hier die Spurcn cines crlit- 
tcnen star ken Pruckes in zahlrcichcn zum Porphyr parallclen Kliiften erkennen 
lassen. Auf dem Rucken des Gebirges nehnicn die Gestoine eine zwischen Nord- 
und Siidost gclegene Neigung an. 

In den Gneissen des Plateaus trcten mchrfach Granitporphyre auf u. z. 
theils gangformig, theils in flachen Kuppen zwischen Willersdorf und dem Prei- 
hcrrnstein und cbenso zwischen Ncustadt, Moldau und Kalkofen. Sie durften wenn 
nicht durchwegs, so do eh zum Theile dem Wieselsteinzuge angehorcn. 

Per Purchbruch eines jttngeren Eruptivgesteines macht sich an ciner ein- 
zigen Stelle u. z. auf dem Kammc der Stroinnitz bemerkbar, wo Basaltgestein in 
ziemlichen Umfange auftritt. 

In diesem Gebirgstheile liegen die Erzlager von Ossegg, Klostergrab und 
Mklasbcrg, Gange im Hauptgneiss, welche meist in Stunde 2- 3 odor 9—11 streichen, 
als Gangmittel Letten odcr Quarz und als Erze Eothgiiltig und Glaserz auch Blei- 
glanz, zumcist abcr Scliwefel- und Arsenikkies ftihren. Ihre Mftchtigkeit wird 
zwischen O05—1 m angegeben. 

Die Inseln von krystallinischen Gesteinen im Bereiche des Mittel- 
gebirges und Elbesandsteingebirges. 

Im Zusammenhang mit den zuletzt besprochencn geologisclien Veihiiltnisscn 
des Erzgebirges sollen nun noch. eine Reilie von kleinen, ringsum durch jiingere 
Gebilde umschlossenen und aus diesen inselartig hervortretendon krystallinischei] 
Gebieten besprochen werden, deren grosste Zalil zu jenem Gebirge insofern in 
Beziehung stent, als sie ursprttnglich mit demselben im Zusammenhange gedacht 
werden miissen, aus welchem sie durch das Absinken cines sfldlichen Flftgels des 
Erzgebirges gerlickt wurden, und wohl spater in Folge vulkanischer Th&tigkeit im 
Bereiche des bohmischen Mittelgebirge's mit empor gedriingt odor durch Denu- 
dation bios gelegt worden sind.*) Es zahlen hierher die Porphyrhiigel von Teplitz, 
die Gneissschollen von Bilin, Ratsch, Watislaw, Milleschau, von Woparn und Ozer- 
nosek und als die entlegenste die am Maschwltzer Berge zwischen Dauba und 
Habstein. 

*) Verglekhe hiezu: Laubc, Gcologie d. bohm. Erzgeb. I. Thell Elnleitung, und desselben 
Verfassera „Gleologi8cbe Excursioncn im Thermalgebiet des nordwestlicben Bobmens." 
Leipzig 1884. 
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Die Porphyrkuppen von Teplitz*) sind durch die 5 kilom. breite, 
mit Kreide- und Braunkohlenablagerungcn erfullte Bruchspalte am Fusse des Erz- 
gebirges von diesem abgetrennt und treten aus diesen inselartig hervor. Sic bilden 
einen zum Rande des Erzgebirgsporphyr parallelen schmalen Streifen von der 
Rude westlich bei Settenz bis an den Teplitzer Schlossberg. In der Stadt Teplitz 
selbst ist der Porphyr durch tiefe, z. Th. mit Pliinerkalk gefulltc Kliifte in einige 
isolirte Hohen getheilt. Dazu gehoren noch die davon abgegliederten Kiippcben der 
Janegger Kirchhtlbl in WNW und in NW der Luiscnfelsen bei Weisskirchlitz. Von 
der Beschaffenheit des Gesteines gilt, was von dcm des Erzgcbirges berichtet 
worden ist. Die Miichtigkeit des Teplitzer Porpbyrcs wurde durch die durchge- 
ftihrte Bohrung zur Gewinnung des Thcrmalwassers bis auf 430 m I'estgestellt, 
womit der gangartigc Charakter der Lagerung des Porphyres sowohl bier wie im 
Erzgebirge nachgewiesen ist. Der Zusammenhang beider wird nicht allein durch die 
zwiscbenliegende kleine Luisenfelscnkuppe, sondern audi durch einen zwisehen 
Hundorf und Kosten in geringer Tiefe unter den Braunkohlensandstcin vcrlaufenden 
Horst hergestellt. 

Innerhalb des Teplitzer Porphyrs ersclieint am Sandbcrg bei Schoenau 
auch der Granitporphyr noch cinmal als grobkornigcs, leicht verwitterndcs Gestein. 
Auch Nephelinbasalt bildet auf der Konigshohe cine kleine versteckte Kuppe. 
Innerhalb des Porphyres treten auf zwei parallelen, steil Siid fallenden OW strei- 
chenden Spaltcnziigcn die Teplitz-Schoenauer Thermalquellen hervor. 

Die Insel von Bilin ist zum grossten Theile von Kreideablagerungen, 
im Norden auch von Draunkohlcn- und Quartiirschiclitcn bedeckt, und nur in dem 
hindurchfiihrenden Biclathale und (lessen rechtseitigen Seitenthiilern, dem Zischka- 
und Deberschethale aufgeschlossen. Sic beginnt im Osten bei dem Dorfe Liebe- 
schitz und endet am Ghlumbcrge bei Bilin. Siidwiirts verschwindet sie unter den 
Auslaufern des Mittelgcbirges, nordwiirts kennt man ihr Erstrecken noch im Lie- 
genden der Braunkohle der Emmeranzeche. Die Scholle besteht aus Zwciglimmer- 
und Muscovitgneiss, welclie mit den Gesteinen des gcgcnuberliegenden Erzge- 
birges ganz iibercinstimmen. Das Streichen ist ostwestlich (Stunde 7), das Einfallen 
Stidlich. Aus ihr tritt die Noscanphonolithkuppe des Borschen hervor, neben der eine 
zweite, die Kautzer Kuppe liegt, vielleicht ehedcm mit jencr im Zusammenhange. An 
ihrem nordlichen Ende erhebt sich cine Ecldspathbasaltkuppo, der Chlum, von 
welchem aus ein miichtiger nach Sudwesten gerichteter Gang den Gneiss umfasst. 
Die Biliner Mineralquc^leu entspriugen unmittelbar aus Kluften im Gneiss, welche 
dessen Streichen folgen. Nordiistlich davon tritt an der Fohle bei Ratsch eine 
weitere kleine Gneissscdiolle aus der Basaltbedeckung hervor. 

Jens<!its des Mittelgcbirges tritt Gneiss bei W a t i s 1 a w, daun bei M i 1 e- 
schau unmittelbar unter dem Mileschaucr Berge hervor, ziemlich in der Mittc 
zwisehen der Biliner und der zweitgrossten Gneissmasse des Mittelgcbirges, der 
nn Elbcthalc boi Tschernosek. Auch letztcre ist grosstentheils von Kreide- 
gebilden iiberdeckt und nur zu beiden Seiten der Elbe zwisehen Tschernosek und 
Libochowan,  Kleintschernosek und Lichtowitz und dem Woparner Thale sichtbar. 

*) Laube, Oeologie dps bOhm. Erzgebirges, II. S. 20s ff. 
2* 
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Von Tschcrnosek nach Libochowan treten mit 0—Wstreichen und sudlichem Ver- 
fliichen Phyllito, in wclchen zwoi von Kalkglimmorschiefor begloitoto Kalkbiinder 
liegen, dann Ampliibolite am Hradek auf, worauf dann stark eisenscMssig rothge- 
fiirbte, diinnplattige Zweiglimmergnoisse folgen, deren Streichen jodocli fast senk- 
recht auf dem dor vorgenannten Schiefer stoht und die nach Oston. verflachon. Die 
Scholle erreicht am Kande der Libochowan or Woitung plotzlich ihr Ende. Ihr 
Erstrecken nach Oston ist nicht weit zu verfolgen. Auf dem linkon Elbeufer zeigen 
sich ein ahnliches, jedoch weniger gut aufgeschlossenes Profil. Dor Gnoiss bleibt 
dann auf dem linkon Gehiingc des sich bei Kleintsohernosek offnenden Woparner 
Grundes sichtbar und verschwindet dann weiter thalaufwiirts unter Kreidosandstein. 
Auf der rechton Tlialseite gesellt sich ihm ein in sechsseitige Saulen abgesonderter 
Quarzporphyrgang mit ostwestlichem Streichen zu, welcher bis an die Elbe reiclit. 
In diesem wird das Ende des grossen Porphyrdurchbruches im Erzgebirge gesehen. 

Am weitosten ostwiirts, sclion an dem Gebiete der bohmischen Kreide tritt 
aus dieser auf der Wostseite des aus Phonolith bestehonden Maschwitzer Berges 
eine kleine aus rothem dtinnplattigem Gneiss bestehende Insel*) hervor. Ob dieses 
etwas eigenartige Gestein durch don Aufbruch dos Eruptivgesteines eine Vcriin- 
derung erlitton hat, ist bishor noch niclit festgestellt worden. 

Boziiglich dor fruher ofter erwahnten Scholle von Ron gstock**) muss or- 
wiihnt werdcn, dass dioselbo sich nach neueren Untersuchungen nicht als aus 
altem krystallinisohen Gostoino bestehend erwiesen hat. Die krystallinische Insel 
im Elbethalo z wischon Mittol-und Niedorgrund***) tritt iihnlicli wie die 
boi Tschernosek im Norden von Tetschen zwischen Mittol- und Niedorgrund zu 
bciden Seiten der Elbe und nur Kings dieser aufgeschlossen und ringsum von Quader- 
sandstein iiberdeckt auf 5 kilom. Erstrockung zu Tage. Von Suden her betritt man 
auf dem linken Elbeufer zuerst Phyllito, welche sich vor Niedergrund an Granitit 
anlehnen. Ihr Streichen ist NW—SO, im Verflachen nach SW gerichtet. Bei Tschirte 
tritt darin ein Gang von Glimmerdiorit auf. Der Granitit ist im Liegenden dos 
Phyllites ganz gneissartig ausgebildet. Auf dem rechten lifer der Elbe wiederholen 
sich ganz dieselben Verb ill tnisse, nur tritt der Granitit in drei getrennten Giingon 
auf. Dieses Gestein entspricht in seiner Ausbildung vollkommen dem Lausitzor 
Gesteine, wie audi die darangelagerten und einen deutlichen Contacthof zeigenden 
Schiefer weit mehr denen des Jeschken- und Eisenbrodergebirges als jenen des Erz- 
gebirges gleichen.f) Darnach gehort diese Insel eher zum Lausitzor Gebirge als 
zum Erzgebirge   und.   ist als das Bindeglied zwischen diosen beiden anzusehen. 

*) Arbeiten der geolog. Section I. S. 14. 
**) J. E. Hibsch, Der Doleritatock und das Vorkommen von Blei- u. Silbercrzen bei Kong- 

stock im bohm. Mittelgebirge. Verhandl. der geol. Reichsanst. 1889. S. '204. 
***) Laubo, Geologie des bohm. Erzgebirges II. S. 248 ft'. — Hibsch, Die Insel ftlteren Ge- 

birges im Elbethal nordl. von Tetscben. Jahrb. der geol. Reichsanst. XLI. Bd., S. 235 ff. 
f) Herrn Prof. Dr. J. E, Hibsch in Liebwerd verdanken vrir eine sehr eingehende und 

lehrreiche Sondenmtersuchung dieses Gebietes. Die dort ausgesprochene Ansicht, dass 
die hier auftretondeu Phyllite dem Untersilur, moglicherweise dem Devon angehoren, 
kann ioh nicht theilen; ich. halte sie nach wie vor fur untercambrisch, daher alter als 
die dor Barrande'schcn EtageB aogehOrenden PHbramer Schiefer. Das von mir Glimmer- 
diorit benaunte Gestein bezeiclmefc Eerr Hibsch als amphibolisirten Diabas. 
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II. Das bohmische Mittelgelbirge und die im nordlichen 
Bohmen zerstreuten Basalt- und Plionolithberge. 

Von Prof. Dr. Gustav C. Laube. 

Die geologiscbo Durchforsclmng des bohmischen Mittelgebirges und der 
jungplntonischen Berge in Nordbohmen war von der Commission zur naturw. 
Durchforsclmng Bohmens urspriinglich Prof. Dr. Em. Bofickjr zugewiesen 
worden, der sich dieser Aufgabe, wie seine eiiischliigigen Arbeiten*) beweisen, 
mit gewohntem Eifer und rastloscr Miihe hingab. Leider war es ihm nicht vergonnt, 
das Erscheinen der Karte selbst zu erleben. Nach seinem fiir die Wissenschaft zu 
fruhen Tode iibemahm P r o f. D r. 011 o k a r F e i s t m a n t e 1 die Begehung des Mittel- 
gebirges, aber auch er eriag zu friih den Folgen des Aufenthaltes im morderischen 
Tropenklima, wohin ihn der Wunsch, der Wissenschaft zu dienen, gefuhrt hatte. 
Sollte nun das Erscheinen der Section II. der geolog. Karte, welche in alien 
ubrigen Theilen fertig gestellt war, nicht neuerlich dadurch verziigert werden, dass 
die Ergebnisse einer von dritter Seite**) nochmals in Angriff genommenen Unter- 
suchung dieses Gebirges abgewartet werden, so war es nur moglich, auf altere 
gute Vorarbeiten gestutzt die Karte auszufiihren. Man entscliloss sich daher, das 
Mittelgebirge  nach  den Aufnahmen der k. k. geol. Reichsanstalt***) einzutragen. 

*) Dr. Em. Bofick^, Petrograpkische Studien an den Basaltgesteinen Bohmens. Archiv 
d. Landesdurchforsch. II. Bd., 2. Thl., Potrographische Studien an den Phonolithgesteinen 
Bohmens, Archiv d. Landesdurchforsch. III. Bd., 2. Abth. 

**) J. E. Hibsch, Kurze Ubersicht des allgcmeinen geologischen Aufbaues des holnn. 
Mittelgebirges, Tschcrmacks min.-petrogr. Mittheilungen XII Bd., S. 397. 

"**) Geolog. Karte von Bohmen im Massstab von 1:144,000 Blatt II. Teplitz und Tetschen, 
III. Reiehenberg, VII. Leitmeritz und Theresienstadt. Text hiezu: Jokely, das Leitme- 
ritzer vnlkanische Mittelgebirge in Bohmen. Jahrb. d. geol. Reichsanst., 9. Bd., 1858. 
Die Eintragung in die Section II. ist durch Hinweglassung der in der Reichsanstalts- 
Karte ersichtlich gemachten Tuffe vereinfacht, dagegen ist die von Jokely gemachte 
TJnterscheiduug von Trachyten beibehalten worden, was allerdings dem jetztgeltenden 
Begriffe dieses Gesteines nicht entspricht, und worunter Bofick^'s Sanidinnosean-, Ne- 
phelinsanidin-, Oligoklassanidin- und Sanidinphonolith, durchwegs von trachytischem Aus- 
selien, zu versteheu sind. 
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Erst nach Fertigstellung der Karte land sich iin lutercsse der guten Sache Pro- 
fessor Laube bewogen, dazu eine Erlauterung zu gebcn, soweit dies unter Be- 
niitzung der bisherigen Vorarbeiten Boricky's, welche vor nunmchr zwanzig Jahren 
entstanden, wohl nicht mehr durchwegs zutreffend sind, und anderer Geologen und 
nach eigenen Erfahrungen moglich war. Der Verfasser ist sich hieboi der Mangel, 
welche unter den geschilderten Umstanden unvermeidlich waren, vollkouunen be- 
wusst und konnte sich nur eutschliessen, die Arbeit in der Erwiigung zu leisten, 
dass es sich hiebei nur um allgemeine, zum Verstiindnisse ciner Ubersichtskarte 
nothwendigo Angaben handelt, welche durch neuere Ansichten, die zumeist auf ein- 
gehender petrographischcr Untersuchung der verschiedenen Gesteine sowie selir 
detaillirter geologischer Erforschung ortlicher Verhiiltuisse beruhen, die bei dcra 
Ausmasse der Karte kaum zum Ausdruck batten gebracht werden kOnnen, und das 
in der llauptsache riclitige Bild des Mittelgebirges nicht wesentlicli zu ilndern 
vormogen. 

Diese Darlcgung des Sachverhaltes musste vorausgeschickt werden, um 
einer irrigen Auffassung und falschen Beurtheilung vorzubeugen. Prof. Dr. Anton 
1'iic sah sich bestimmt, eine ahnliche Erklarung den Erliiuterungen zu Sect. VI. 
der geol. Karte voranzusetmi. 

Den Namen „bOhniisches Mittclgebirge" triigt ein in parallcler 
Bichtung zum Erzgebirge sudwest-nordostlich streichender Gebirgszug, welcher nord- 
lich von der Eger bei Laun beginnend bis an den Bruchrand des Elbesandsteingebirges 
niirdlich von Tetschen und Bohm. Kamnitz reicht. Im Siiden und Ostcn grenzt er an 
die innerbohmischen, in Norden an die nordbohmischen Kreideablagerungen, im 
Nordwesten reicht es an das nordwestbohniische Braunkohlcngebict, zwischen Kulm 
und Tellnitz an das Erzgebebirge hcran. Durch das Elbethal von Praskowitz bis 
Tetschen wird das Mittelgebirge in zwei fast gleichgrosse Iialftcn, eine siidwest- 
liche und eine nordostliche gethcilt. 

Als ein Gebirge vulkanischen Ursprungs ist es in seinein Bau wesentlicli 
von den iibrigen Ixihmischen Gebirgen verschieden; es triigt das Gepriige der so- 
genannten Kegel- oder Kuppengebirge in ausgezcichneter Weise zur Schau, indem 
es aus einer Hiiufung einzelner, bald niiher an einander geriickter, bald weiter von 
einander liegender Kuppen besteht, die sich aus sedimentiiren iiltereu Unterlagen 
oder auf basaltischen Decken erheben, und die entweder als eigentliche Kuppen in 
ihrer ursprunglichcn Form vorhanden sind, oder als uneigentliche durch Erosion 
aus anfiinglich zusammenhangenden, ausgedchntcn, machtigen Gesteinsdccken und 
Stromen ausgeliist worden sind. Das siidwestliche, im Ganzen schiniilerc Gebirge 
liisst eine dem Streichen entsprechende Kammlinie erkennen, aus welcher der Me- 
ronitzer Spitzberg (474 m), Radclsteiu (685 m), Mileschauer Klotzberg (GG4 m), 
Milcschauer (Donnersberg 835 m), Kletschen (505 m) und Glabcrberg (452 m) be- 
sonders hervorragen. 

Zwischen liindurch fiiliren mehrere mit Strassen belegte Piisse, so zwischen 
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dem Radelstein und Klotzberg einerseits und diesem und dem Mileschauer ander- 
seits, und der zwischen dcm Mileschauer und Kletschen gelegene Hauptpass die 
„Paskopole" auf dem Strassenzuge von Teplitz nach Lobositz. 

In paralleler Richtung zura Kamme verliiuft auf der Nordwestseite das 
Bielathal zwischen Bilin und Aussig, durch welches die nordwestlichen Ausltiufer 
des Gebirges, der Hohenzug von Bilin zum Prohner Berg, der Wachholderberg- 
riicken im Siiden von Teplitz, der mit dem Teplitzer Schlossberge endigende We- 
scbeuer Rucken abgetrennt werden. Gescliieden durch das untere Bielathal und 
die Braunkohlenmulde folgt nordlich zwischen der Elbe, dem Erzgebirge und Eu- 
lauthale die sogenannte Aussiger Platte mit dem Gratschen (352 m), Plankenstein 
(545 m) und Harraberg (494 m) und der davon durch das Kleischbachthal abge- 
trennte Rucken des Strisowitzcr Berges (341 m) ostl. von Karbitz. Wiihrend auf 
der Nordwestseite sohin mehr langgezogene, weststreichende, hie und da von 
Kuppen besctzte Ausliiufer vorkommen, lost sich der Gebirgskorper auf den an- 
deren Seiten des Gebirges in eine Menge dom-kcgel-kuppelformige einzclne Berge 
auf, welche gegen die Flussthiiler der Eger und Elbe bin immer weiter ausein- 
andertreten, mit dicsen aber keineswegs ihr Ende erreichen. Als die auffallendsten 
miigen unter den vielen genannt werden: Der Lobosch (572 w»), Suttomer Berg 
(503 m) bei Lobositz, der Kostial (488 m), Werschctin (460 m) bei Trebnitz, 
Hasenburg (417 m) bei Libochowitz, der Kozower Berg (356 m), Oblik (509 m), 
Rannayer (455 m) und Milayer Berg (509 m) bei Laun. Daran schliesst sich auf 
der Westseite noch der Borschen bei Bilin (538 m). 

Der norddstliche Theil des Mittelgebirges hat einen anderen Charaktcr. 
Mit steilen Riindern gegen Siiden und Siidosten abfallend hat dasselbe weitmehr 
den Charaktcr einer brciten Hochflache von ziemlich gleicher Hohc, welcher ein- 
zelne dominirende Kuppen wie der Warhoscht (640 m), hohe Wostrey (585 m), 
Matzenstein (587 w), Zinkcnstein (684 m), Tannbusch bei Bensen (527 m), Gottes- 
berg (554 m), Matzelig (666 m) bei Wernstadt, Hutberg (589 m), Kosel (596 m) 
bei Bohm. Leipa, aufgesetzt sind, und die selbst wieder durch tiefgehende Thal- 
risse, die sich mit Ausnahme des Wernstadter nach Osten herabfiihrenden Thales 
durchwegs westwiirts gegen das Elbethal offnen, in lange vorwiegend nordweststrei- 
chende Ilohenriickeu zertheilt ist. Durch das enge Thai des Polzen, in welches 
• Icr Muss westl. vou Bohm. Leipa tritt, wird ein nordostlicher Gebirgstheil zwischen 
Tetschen, Bohm. Kamnitz und Bohm. Leipa gelegen abgetrennt, der durch das breite, 
von Markersdorf nach Bensen fuhrendo Thai in eine klcinere westliche und grossere 
ostliche Halfte zerfiillt, aus den gleichfalls einzelne Kuppen hervorragen [Hofberg 
(534 m) bei Sandau, Wolfsberg (634 m), Prostberg (591 m), Schlossberg (544 m) 
bei Steinschonau und Biihtn. Kamnitz u. s. w.] 

In nordostlicher Richtung, von Bohm. Kamnitz nach Kreibitz-Georgenthal, 
Warnsdorf hin, hist sich das bis dahin mehr geschlossene Gebirge iu zahlreiche 
einzelne Kegelberge auf, wie der Kaltenberg (731 m), Ahrenberg (105 m), Himpel- 
berg (633 m), gr. Buchberg (732 m), Tannberg (770 m), Pinkenkoppe (789 m), 
Lausehe (791 m) an der Landesgrenze im Norden, und weiter im Osten der Kleis 
(755 m) bei  Haida,   der   Ortelsberg (550 m)  bei   Burgstein,  die Kegelberge bei 
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Bohin. Leipa, der Ronberg (551 m) und Wilhoscht (610 m) bei Graber, Geltsch 
(725 m) bei Levin und die Auscliaer und Leitmeritzer Kuppen, von denen der 
Radebeule an der Elbe (Radobyl) (379 m) als letzter genannt werden mag. 

Das bShmiache Mittelgebirge ist vorwiegend aus basaltischen Gesteinen 
aufgebaut, welchen sich Tephrite und Phonolithe anschliesseu. Trachyte*) sind nur 
selten, Andesite bisher gar nicht nachgewiesen. 

Unter den basaltischen Gesteinen unterschied Boricky Magma-, Nephelin-, 
Leucit-, Feldspathbasalte und Trachy- und Tachylitbasalte. Das Niihere hicriibor 
moge a. a. 0. nachgesehen werden. Die letztgenannten entsprechen der gegenwiirtig 
mit den Namen Tephrit, Basanit, Limburgit und Augitit bezeichneten Gesteinen. 
Zu den Leucitbasalten rechnet Boficky* auch die von ihm „Peperinbasalte" genarmten 
Gesteine, „welche als erhiirteter Lavaschlamm zu betrachten sind". Darnach schon 
sind sie wohl richtiger unter die Tuffe zu stellen. Unter den Phonolithen werden 
zwci Gruppen, Nephelin-, Leucit- und Nosean-Phonolithe, in denen der Sanidin zu- 
riicktritt, und an Sanidin reiche Gesteine, in welchen die vorgenannten Mineralien 
mi-nder entwickelt sind, unterschicden. Zu ihnen treten noch Plagioklas fuhrende, 
an Nephelin arnierc Gesteine, welche Hibsch als tephritoid-trachytische Phono- 
lithe unterscheidet.**) Auch hier moge das Niihere in Boficky's einschliigiger Ar- 
beit nachgesehen werden. 

Zu den vulkanischen Auswurfsmassen, welche das Mittelgebirge aufbauen, 
gehoren die basaltischen Tuffe, welche theils geschichtet, und dann zuweilen Ge- 
schiebe fuhrend, theils ungeschichtet mit Basalt und Schlackbrocken gcmengt vor- 
handen sind, denen auch die sogenannten liasaltwacken, braunc, mehr weniger 
thonige Gesteine mit eingestreuten Augit- und Biotitkrystallen, zugehoren. 

Im Aufl>au des Gebirges selbst ist zuntichst der Untcrgrund der eruptivcn 
Massengesteine zu erwiihnen. Dieser tritt an vielcn Stellen sowohl im Innern als 
auch an den Riindem zu Tage. 

Als die altesten Glicder des Untcrgrundes sind die im Anhange zu der 
Erliiuterung des krystallinischen Randgebirgcs (S. 18) bcsprochenen krystallinischen 
Schollen von Bilin, Watislaw, Mileschau und Tschernosek zu nennen. Weit verbrei- 
teter sind jcdoch die Ablagerungen der bcihmischen Kreidei'ormation, vorwiegend 
der turonen und senonen Abthcilung, Iser-, Teplitzer- und Pricsener Schichten und 
Grossskaler Sandstein. Um den ganzen sudlichen Rand des Gebirges von Bbhm. 
Leipa nach Leitmeritz an die Elbe und weiter fiber Lobositz, Trebnitz nach Laun 
und hier auf der Westseite aufwiirts nach Bilin sieht man allenhalben die Pricsener 
Schichten als unmittelbare Unterlage der Basaltberge hervortreten. Zwischen Dux 
und Teplitz breiten sich bei Hundorf und Loosch die Ausliiufer des Mittelgebirges 
iiber die Teplitzer Schichten (Planer Kalk) aus. Auch zwischen Bodenbach und 
Konigswald liegen unter den Basal ten  der Aussiger Platte die Pricsener Merge!. 

*) J. E. Hi bach, Uber  einige minder bekannte Eruptivgesteine dos biilim. Mittelgebirges, 
Tscliermak, Mineral.-petrogr. Mitth. IX. Bd. 

**) J. E. Hibsch, Geol. Aufbau d. b. Mittelgeb. a. a. 0., S. 405. 

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



25 

Sie bilden auch nocli einen schmalen Zug l&ngs des Quadergebirges von Tetschen 
nach bdhm. Kamnitz. Weiter nordlich treten die vereinzelten Ausliiui'er aus dem 
Mittelquader (Iserstufe), und in ihrer Ausbreitung gegen Nordoston hin aus dem 
Grossskaler Sandstein (Chlomcker Stufe) hervor. Im Innern des Gebirges, abge- 
sehen von dem sudlichston Theile fehlen die Kreideablagerungen, nur bei Kojetitz 
gegeniiber von Aussig zeigt sich eine kleine, stark zertriimmerte Scholle. 

Den Kreidebildungcn unmittelbar aufgelagert siud die Glieder der tongri- 
schen Stufe der bdhm. Braunkohlenformation, der aus wcichen, lockeren Schichton, 
untermischt mit harten, quarzitischeii Biinkon bestebende Braunkohlensandstein,*) 
welchem sich stellenweise Diatomaceenschiefer**) (Polirschiefer) und Thone dann 
wenig milchtige Braunkohlen- (Pechkohlen) Flo'tze zugesellen. Uberall, wo innerhalb 
des Gebirges die Thaler his auf die Unterlagc ausgespiilt und nicht mit quartiiren 
Ablagerungen bedeckt sind, treten diese Gcbilde zu Tage. U. z. vorwicgend in der 
nordliche Halfte des Gebietes, im Elbethal um Aussig, in der Teplitzer Gegend 
u. s. w. Im Norden von Leitmeritz erscheint die ganze Keiheni'olge des Unter- 
grundcs, die Kreidestufen bei Pokratitz, Braunkohlensandstein bei Skalitz, Schiit- 
tenitz, Diatomaceenschiefer im Jcsuitengraben, unter den Basalten des Langen- und 
Kreutzberges blosgelegt. Im siidwestlichen Thoilc treten nur einzelne Inseln der 
Braunkoldengebilde bei Webeschan und in der Bielagegend, dann seitwiirts von 
Meronitz und Merslitz auf. Die darin vorkommeuden Pechkohlenflotze bei Salesl, 
wo sie von Basaltgiingcn durchsetzt und verkoakt sind, bei Wernstadt, LeAvin, Pa- 
skopole, Meronitz u.   s.  w. sind odor waren an manchen   dieser   Ortc  in  Abbau. 

Da sich auf diesen dem Mitteloligocaen angehorigen Ablagerungen die 
eruptiven Massen des Mittelgebirges ausbreiten, ist fiir die Bildungszeit desselben 
in Fingerzeig gcgeben. Sit^ fiillt in das Oberoligecaen, in die aquitanische Stufe. 
Von Boficky wurden in der Bildungsreihe drei Altersstufen der Basalte unter- 
schicden, der iiltesten gehorcn Nepliclinoide, Leucitoide und Magmabasalte an. 
An der Scheidegrenze stehen die Feldspathbasaltc. Erstere bilden in der Randzone 
Berg- und Hiigelketten und einzelne Berge, im Innern Strome und Stdcke, letztere 
bilden ebcnfalls einzelne Kuppen, die stellenweise sich in einer geraden Linie anein- 
andorreihen. In die zweite Alterspcriode fallen die von Boficky als Andesit- und 
Phonolitbbasalte bezeichneten Gesteine, bcsonders in der Aussiger Platte entwickelt, 
ferner Leucitbasalte. Die drittc Altersperiode umfasst die Trachy- und Tachylyt- 
basalto. Erstere treten vorzugsweise im bdhm. Mittclgcbirge zwischen Aussig und 
Tetschen auf. Sie bilden meist nur Giinge in den iilteren Gesteinen. Naheres hier- 
iiber und ebenso iibor die von Boficky gefundeue Abbruchlinien mdge in seinem 
Buche***) nachgesehen werden. 

*) Herm.  Engelhardt,  Tertiftrpflanzan  a.   d. Leitmeritzer Mittolgebirgc.   Noy. act. Carolo 
Leop. 1870, beschreibt die Flora derselben. 

**) Aus dem Diatomaceenschiefer von Sullodite boschrieb V. Bieber (Sitzber. kais. Akad. 
d. W. LXXXII. Bd., 1880., S. 101 fi',, Reste von Batracbiern, die Flora dieser Ablage- 
rungen J. Wentzel (Fbenda LXXXVIII. Bd., 1881., S. 241. ft'.). 

***) Boficky, Basaltgesteiae, Seite 212 ft'. 
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Ahnlich bemerkt Hibsch:*) „Die altesten Eruptivmassen gehoren basal- 
tischen Gesteincn, basaltoiden Tephriten und Basaniten an, Diese Gesteine treten 
vorzugswcise in Stromen und ausgebreiteten Dcckon auf. Am Eande des Mittelge- 
birges sind manchc diese Strdme durch sp&tere Erosion zum Theil zerstort und es 
halt oft schwor zu entschoiden, ob man cine Quellkuppe oder einen Tlicil eines 
Stromes vor sich hat. Im Innern. des Gebietes lassen die Eruptivmassen einen 
besseren Zusammenhang erkennen." 

Bezuglich der Phonolithe bemerkt Borieky,*") dass sie unzweifelhaft 
jiingcr sind als die Basalte der 1. u. 2. Periode, da sie aus dicscn kupponformig 
hervorragen. Die Phonolithe, sagt Hibsch, sind in Form von Stocken, machtigen 
kurzen Stromen uber das ganze Mittelgebirge verbreitet. Im Innern des Gebirges 
schiilcn sich die Plionolitlistdcke allmalig aus einer Iliillc von Tuffen odor festen 
Eruptivmassen heraus. In der Peripherie des Mittelgebirges ist die Entkleidung der 
Phonolithmassen beendet, und dieselben ubcrragen als Dona, Kegel u. s. w. ihre 
Umgebung. Im Mittelgebirge erkennt man derzeit eine sehr grosse Anzahl einzelner 
Ausbruchstellen der Eruptivmassen. Heute sind die grossen Vulkane des Mittelge- 
birges zum grdsstcn Theile zerstort und abgetragen. Nur ihre Ruinen stehen nock, 
aus denim der ehemalige   Aufbau  nur  schwer und miihevoll zu  erkennen ist.***) 

Die Boden und Boschungen der Berglehnen der weitcn Mittelgebirgsthaler 
sind mit quartiiren Ablagerungen bedeckt. Das altcstc Quartar, vorwiegcnd aus 
Quarz und Quarzit bestehende Geschiebe-Schotter, erreicht eine Scebdbe von liber 
200 m, das niichst jtingere iiber 200 m Seehdhe. Letzteres gleichfalls Schotter 
f'iihrt am Nordrande des Gebietes Feuersteinspahne. Noch jtingere Ablagerungen 
aus groben Geschieben von Mittelgebirgsgesteinen, Gneissen, cambrischen Kiesel- 
schiefcru, Quarzen, Kreidegesteincn u. s. w., zuweilen moranenartige ungeschichtete 
Willie bildend, dann Sande und sandige Lehme, Aulelnn und Loss, mit Resten 
grosser Siiugothiere, Elephas primigenius Blbch., Rhynoceros antiquitatis Cuv., 
Equus caballus fossilis Boh., Ibex priscus Woldfich, dann von kleinen Nagern 
Arctomys Bobac fossilis Nhrg., Alactaga jaculus fossilis Nhrg., grossen und kleinen 
Raubthieren u. s. w.f) bilden das Ende der Reihe und liegen zumeist an den Bo- 
schungen und auf der Sohle der Thaler sclbst. 

Eine ganz eigenthuniliche Art unter den quartiiren Ablagerungen des 
bdhm.  Mittelgebirges  bilden  die Pyropen ftihrende Sande  am Stidabhange des- 

•) Hibsch, Geol. Aufbau, d, b. Mittelgebirges a. a. ()., S 402, 
Bofick^, Petrogr, Stud. a. Phonolithgesteinen, S. 85 ft'. 
Bibsch, Allgem. geol. Aufbau d. b. Mittelgebirges, ft. a. 0. 8. 401 ft'. Eine CJbersicht 
der die Basaltgesteine Bohmens betreffenden Abhandlungen und Notizcn gibt B o f i c I; y 
in seinen petrog. Studien an Basaltgesteinen S. 862. Man verglelche auch L a u b e, Geolog. 
Excnrsionen im bohm. Thermalgebiet, Leipzig 1884. TJmgebung von Teplitz, Seite 18 ft'. 
Gustav C. Laube, tiber einen Fund diluvialer TMerreste im Elbloss bei Aussig. Sitzb. 
matb.-nat. K. bohm. Gesellachaft d. Wiss. 1874., Josef Kafka, Recente und fossile Nagc- 
thiere Bohmens. Archiv der nat Landcsdurchf. VII[. Bd. 5. A. Nehring, Finige Notizen 
fiber die pleistooaene Fauna v. Turmitz in Bohmen. Neucs Jahrb. f. Mineralog., Geol. 
u. Palaeontol. 1894, II. Bd. S. 288., J. N. Woldfich 0 fossilnim bozorozoi, Vestn. k. 5. 
spol. nauk. tf. math.-ph'rod. 1894. XXIII. 

1 
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selben bei Tfibliz, Tlaschkowitz, Skalken westl. v. Trebnitz, welche der Haupt- 
sache nach aus zerstorten Kreide-Priesenerschichten bestehen, denen Pyropen, Hya- 
cinthe und andere Edelsteine beigemeugt sind. Endlich die an Bittersalz reichen, 
ans umgelagerten und zersetzten Braunkohlcnschichten bestehende Ablagerung auf 
der Westseite des Gebirges bei Sellnitz, Saidschitz und Sedlitz. 

Die vulkanische Thatigkeit der Erde, welche in der Mitte der Tertiarzeit 
das Mittelgebirge hervorbrachte, hat sich keineswegs auf (lessen Gebiet allein, son- 
dern, wenn auch im verminderten Grade, auf die niirdliche Hiilfte von Bohmen 
erstreckt. 

Wie oben bemerkt worden ist, riickcn die Kegelberge des Mittelgebirges 
an desscn Umfang auf der Slid-, Ost- und Nordseite immer weiter auseinander 
und an sie schliessen sich endlich die unzahligen einzelnen Kegelberge an, 
welche in der nonllichen Halfte des Landes, bis in die Gegend von Prag, vor- 
nehmlich aber im Gebiete der bOhmischen Kreide, nordlich von der Elbe bis an 
die Randgebirge verstreut sind, die man daher als weitliin versprengte Auslaufer 
jenes Gebirges, mit welchem sie im Stoff und Alter einheitlich sind, anzusehen be- 
rechtigt ist. Diese Berge haben in Bezug auf die Gestaltung der Oberfiiiche des 
Landes einen hervorragenden Einrluss, indem sie, wie man leicht aus der Richtung 
der Erosionsthaler in der Kreide crkennt, eine conservirende Wirkung auf ihre 
Umgebung ausiibten, und sie bis in eine gewisse Entfernung vor der Abtragung 
schtitzten. 

Bei den meisten aus Basaltgestein bestehenden findet sich am Fusse eiu 
Tuffmantel ausgebreitet, bei vielen darunter auch noch Reste jtingerer Kreide- 
schichten — vorwiegend Pricsenerschichten — erhalten, die anderwiirts allenthalben 
verschwunden sind. Solche erhaltene Unterlagen zeigt der Rosenberg im Elbesaud- 
steingebirge, zahlreiche Kuppen bei Bohm. Leipa, der Ronberg bei Graber, der 
Tachaberg bei Woken, die Bosige bei Weisswasser, der Wratner Berg, die Hasen- 
burg bei Libocbowitz u. a. m. Die Mehrzahl der verstreutcn Kegelberge besteht 
aus basaltischen Gcsteinen, aber auch Phonolithe*) fehlen nicht. lliebei zeigt 
sich im Nordeu des Mittelgebirges, dass die im Elbesandsteingebirge aui'sitzenden 
Kuppen durchwegs aus ersteren, die im Streicheu des Gebirges dagegen zwischen 
Kreibitz und Zwickau gelegcnen Kegelberge bis an die Lausche und an den Hoch- 
wald aus letztcren bestehen. Von da ab siid- und siidost- und westwiirts stehen 
fast durchwegs Basaltkegel, nur an den Randern der grossen vou Graber nach 
Hirschberg ziehenden Senkuug machen sich Plionolithe bemerkbar u. z. der 
Wilboscht, Maschwitzer-, Tachaberg auf der Siidwest-, der Lange Berg bei Miicken- 
bahn und die Bosige auf der Nordostseite derselben. Ganz vereinzelt liegt die 
Phonolithkuppe des Wratner Berges, nordlich von Mscheno auf der Wasserscheide 
zwischen Elbe, Iser und Polzen. 

Diesscits der Elbe und Eger fiillt noch der weit nach Siiden vorgescho- 
bene, aus Nephclinbasalt bestehende St. Georgsberg**) (Rip) bei Raudnitz auf, 

*) Man vergloiche liber die Geateine einzelner dieser Berge BoHcky's Arbeiten. 
**) (!. Zalu'dka, Geologicka inapa a goologicke profily okoli Ripu. V lloudnid. 1894. 
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welcher  als  machtiger  stcil   nach   alien  Seiten  abfallcnder Fclsklotz aus den zu 
seinen Fiissen ausgebreiteten Mallnitzer Schichten hervorragt. 

Schliesslich haben wir uoch einer der grossartigsten Gangbildungen, der 
Teufelsmauer**) zwischen Oschitz und Bohm. Aicha, zu gedenkcu. Der 
mit diesem Namen bezeichnete Gesteinsgang besteht aus Nephelinbasalt und ragt 
in Form einer gewaltigen Mauerruine, die aus etwa 2 m langen, horizontalgela- 
gerten Saulenstiicken besteht, 5—10 m iiber den durchsctztcn Quadersandstein 
empor. Er beginnt bei dem Dorfe Wesetz bei Bohm. Aicha und liisst sich bis 
Kfidey (8 Kilom.), von hier weiter als Graben iiber Strassdorf bei Hiihnerwasser 
bis gegen den Biisig, im Ganzcn nahezu 20 Kilom. weit verfolgen, wobei er ein 
NO-SW gcrichtctes Streichen oinhiilt. An den Bcruhrungsstellen mit dem Ba- 
saltgestein sind die Sandsteine gefrittet und zeigen saulenformige Ablosung. 

Ein zur Teufelsmauer parallelcr Basaltgang tritt etwas siidostlich davon 
beim Dorfe Javornik hervor und liisst sich, obwohl weitwenigcr auffiillig als jener, 
bis gegen Budikow fast 6 Kilom. weit verfolgen. 

*) Fr. Wurm, Die Teufelsmauer zwischen Oschitz uuel Biihm. Aicha, 15. Lcipa, 1884. 
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III. Bemerkungen zu den auf der geologisehen Karte 
Sect. II. auftretenden Sediment-Formationen, 

Von Prof. Dr. Ant. Fric. 

Den grdssten Theil des vorliegenden Blattes decken die Ablagerungen der 
Kreideformation, welche in der ostlichen Halftc durch das eruptive Mittelgebirge 
von dem Erzgebirge und den weiter ndrdlich liegcnden Partien der Kreideforma- 
tion getrennt wird. In der oestlichen Halfte grenzt die Kreideformation an die Ur- 
gebirgspartie von Rurnburg, Hainspach und an die von Reicheuberg-Friedland. 

Die Permformation ist nur an wcnigen Puncten zu treffen und die Abla- 
gerungen der Tertiarformation in zerrissenen Brocken im Bereicho des Mittel- 
gebirges zerstreut. 

Die Diluvial- und Alluvialgcbilde begleiten die grossen Flusse und fiillen 
die Thaler der Kreide- und Tertiargebiete. Torfablagerungen Bind nur im Erzge- 
birge dann zwischen Dox und dstlich von der Iser zwischen Turnau und Jung- 
bunzlau zu finden. 

Die Silurformationist durch Gesteine angedeutet, welche den Schiefern 
und Quaiziten des unteren Silurs ahnlich sind, aber gar keine Petrefacten enthalten. 
Man trifft sie am ndrdlichen Eude des Jeschkengebirges z. B. hiuter den steil 
gehobenen cenomanen Schichten am Trogelsberge bei Pankratz, westlich von Rei- 
chenberg. 

Ebenso fragliclien Alters sind die schwarzen Kalksteine, welche bei Neu- 
sorge ausgebcutet word en und welche Crinoidenstiele enthalten. (Archiv, Band I., 
pag. 257.) 

Die Permformation tritt sudlich von der Eger unter der Kreidefor- 
mation in tiefcn Thaleiiisclniitten zu Tage. ]>ei Stradonic ndrdlich von Peruc 
enthalt sie kalkige Lager mit Walchia und Fiscbscbupen, und entspricht dem 
Braunauer Horizonte. Ahnliche Stelleu bei Horan lieferten keine Petrefacten. 

Ein sclunaler Streifen ziebt sioh am If'usse des Jeschkengebirges von Lie- 
benau gegen Svfitla hin, aber auch da ohne Petrefacten. 
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Auch die rothen Tliono, wclche die Jurakalke bei Zeidler (Stern- 
berg) unweit Schonlinde   begleiten   sollen  der Permformation angehoren.   „Bruder" 
Lotos 1886. 

Die Juinformation tritt nur in einem schmalen Streifen an der Grenze 
zwischen der Kreideformation und detn Urgebirge in der Niilic von Schonlinde auf. 
Brocken dieses Streifens lassen sich von Zeidler fiber Khaa bis Daubitz nach- 
weisen, oline dass ihr Zusammenbang derartig klar ware, wie es der Streifen auf 
der Karte darstellt. 

Em Archive 
(Seite 10. und 24.) 

fiir  Landesdurchforschung  geschah  schou im   I.   Bande,   II. 
Erwahnung von dieser interessanten sonst in Bohmen nirgend 

auftretenden Formation. Spiiter sclirieb dariiber Prof. Lenz und in neuerer Zeit 
wurden die uamentlich bei Zeidler aufgefunden.cn Petrefacten von Dr. Binder in 
einer Reihe von kleineren Abliandiungen besclirieben. 

Eine zusammenfassende kurze illustrirtc Ubersicht wird fiir das Archiv 
fiir Landesdurchforscluing vorbereitet. 

Es sind von den Juraschichten drei palacontologische Ilorizonte vertreten 
und bisher 138 Arten bekannt, die Theils im Museum (Weissische Sammlung) 
theils im Geol. Kabinet der Deutschen Universitat in Prag aufbewahrt sind. 

Diese Arten gehdren nach Bruder folgenden 4 Stufen an. 
A. Kelloway-Gruppc 12  Arten. 
B. Biamiatus und Transversarius Stufe. 2 Arten. 
(J. Bimainmatus-Stufe. 73 Arten. 
D. Tenuilobatus-Stufe. 47 Arten. (Verg. Lotos 1886). Die gesammte Lite- 

rate iiber den B. Jura findet man in Dr. Bruder's Schrift fiber den Jura von 
Hohenstein. Kaiserl. Akad. Wien 1885. 

Die Kreideformation, welclie den grossten Theil unseres Blattes 
einnimmt, wurde in einer Beihe von Studien im Archive behandelt, auf welclie wir 
uns hier bloss berufen kdnnen. 

Die Perucer Schichten treffen wir auf der Permformation gelagert 
siidlich von Laun und bei Peruc, wo in die Quadersande graue Schiefertlione mit 
zahlreichen Pflanzenresten eingelagert sind. 

Weiter (istlich bei Mseno lieferten die schwiirzli(;ben Tlionschiefer schiinc 
Farrenreste, die von Corda besclirieben wurden und die bei Ctiarvatec einst in 
grossem Maasstabe ausgebreiteten (Juadersande lieferten das Material zuin Aufbau 
der Festung Theresienstadt. 

Am cistlichen Rande des beliandeltcu Blattes treten die Perucer Schichten 
in Contact mit Porphyr und von demselben roth gefiirbt bei Dolanka unweit Lie- 
benau auf, wo sie reich an schonerhaltenen Pflanzenresten sind. 

Vergl. Velenovsky: „Dic Flora der bohm. Kreideformation." (Bei- 
triige zur Palaeontologie von. Oesterroich-Ungarn, herausgegelien von Edmund von 
Mojsisovics u. M. NTeumayr, Band II,- V. 1881—85 Wien.   „Kvetena cesk6ho 
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ceuoinanu".   Rozpravy   Krai.   Ccsk6   Spolecnosti   Nauk.    VII.   rady   svazek   3. 
V Praze 1889. 

Die Korycaner Schichten (Archiv fiir Landesdurchf. Band I. p. 189) 
lagern mit ihrer Mecresfauna dun Perucer Schichton auf, odor liegen direkt am 
Urgebirge odor alteren sedimentaren Formationen. 

Zwischen Peruc und Libochovic (z. B. bei Prestavlk) liegen sie durch 
Trigonia sulcataria cha,rakterisirt, als griinliche Quader  auf den Perucer Schichten 

In der (legend von Bilin liegen die Korycaner Schichten in Form von 
Mergeln in den Schillingen direkt auf dem Urgebirge, von wo Reuss eine grosse 
Mengo von Petrefacten beschrieb. (1. c. p. 221.) Bei Kuclin warcn sie einmal in 
Form von Hypuriten-Conglomeraten zuganglich. In der Niihe von Teplitz trifft man 
sie auf Kliifton des Porfyrs als Conglomerate und Hornsteine, bei Weisskirchlitz 
reich an Petrefacten in der mergligen F'acies ahnlich wie auf den Schillingen bei 
Bilin. Am Fusse des Erzgcbirges sind sie ziemlich gehoben als Quadersande mit 
Exogira columba Pinna etc., wie man das z. B. bei Rosenthal beobachten kann. 
(1. c. p. 219.) 

NordLich von Leitmeritz liegen die Korycaner Schichten direkt auf den 
Phylliten der Urgebirgsinsel bei der Hradeker Kapelle und am Fusse des Straziste- 
berges. Bei Bodenbach wurden einmal nnter den Quadern mit Inoceramus labiatus 
auch cenomane Schichten mit Pecten asper aufgeschlossen. Fine reiche Fauna dieser 
Schichten wurde durch Geinitz und Reuss aus den weissen plattigen Sandsteinen 
bei Tissa bekannt (I. c. p. 217) und Reste von Rudisten wics ich am Spitzberg 
bei Peterswalde nach. 

Dann finden wir noch die cenomanen Quader steilgehoben bei Pankrac am 
nordlichen Ende des Jeschkengebirgcs, wo sie am Trogelsberge Pecten aequicostatus, 
Exogira columba und Echinolampas geliefert haben. (1. c. p. 216.) 

I) ie We issenberger und Mallnitzer Schichten (Archiv IV. Band 
Nr. 1) deckcn das Hoch{)lateau zwischen Laun und Raudnitz und sind es nament- 
Iich die typischen Wehlowitzer Bauplaner, welche in vielen Steiubriichen aufge- 
schlossen sind. Nordlich von der F]ger trifft man sic bei Hradek unweit Laun und 
bei Tfiblitz. . Bei Laun lagern auf denselbcn die Mallnitzer Griinsande, sowie die 
Launer Knollen und die Avellanensschicliten. 

Beide Schichten trifft man auch am rechten Ufer der Elbe, wo sie unter 
die Quader der Iserschichten einfallend die steilen Lehnen bilden, auf welchen die 
Weingiirten, die den beriihmten Meliuker liefern gelagcrt sind.*) 

Aus der Gegend von Tissa bis zur Elbe sind die Weissenberger Schiciiteu 
in Form von Quadern mit Inoceramus labiatus enlwickelt, welche allmiihlig micb 
Osten einfallen, und am recht(m Elbeufer die Basis der zu den Iserschichten geho- 
rigeu Kokofiner Quadern bilden. 

*) In der Gegend von Leitmeritz ist bios die Basis der die Weinberge tragenden An- 
lif.lien den VVeissenbei'gcr Schichten angehOrig, daher sollen auf dem Blatte die tiefblaueD Strei- 
fcn senkreelit und niclit wagerecht stehen,   donn oben sind die Priesener Schichten   entwickelt. 
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Die am Fusse des hoi i en Schneeberges nachgewiesenen Schichten mit Ammo- 
nites Woolgari rcprasentieren hier die Mallnitzer Schichten und der hohe Bchnee- 
berg eine isolirte Scholle der Kokofiner Quador. 

Im iibrigon findet man auf unserem Blatte die Weisscnbergcr Schichten 
nocb am ostlichen Rande der Krcidcformation bci Liebenau von jttngeren Schichten 
bedeckt, so dass sic auf der Karte nicht ersichtlich gemacht werden konntcn. 

Die Iserschichten (Archiv fur Landesdurchf. Band V. Nr. 2) finden 
wir in ihrer typischen Form als Quadersande (Mittelquader) nur ostlich an 
der Elbe. 

Sie deckten einst audi die Partie zwischen dem linken Elbeufer und Tissa, 
wie dies ein Rest derselben am Hohen Schneeberg nachweist, wurden aber ihrer 
lcichten Zerfallbarkeit wegen abgeschwemmt. 

Sie bilden die obere Partie der malerischen Felsen der sachsischen Schweiz 
und immer nach Osten einfallend, verschwinden sie ostlich von der Linie Kreibitz- 
Bohmisch Kamnitz unter don Quadcrn der (Jlilomekcr Schichten, von denen sie durch 
die Thone der Priesener Schichten getrennt werden. 

Oestlicli von Leitmeritz und Melnik sind sie miichtig entwickelt bis zum 
Fusse des Jeschkengebirgee und bis in die Gegend von Turnau. In den ticfen Fur- 
chungsthiilern, welche sie durchsetzen, kann man bci Kokofin die zwei Quaderbftnke 
gut beobachten, auf welchen dann die petrefactenreichen Trigoniaschichtcn und bei 
Kanina die Bryozoenschichten liegen. 

Die Iser durchschneidet diese Schichten von Bakov tiber Jungbunzlau bis 
gegen Benatek und weil hier ihre Gliederung zuerst klar wurde, benanntcn wir sie 
eben Iserschichten. 

Ihr paliiontologischer Charakter wird erst in den mehr kalkigen Trigo- 
nienschichten klar und ist hier so typisch, dass die Behauptung, dass die Iser- 
schichten nur eine Fades der Teplitzer Schichten sind, nur eine durch nichts be- 
grundctc Vermuthung ist, welche durch don Nachweis des Vorkommens der Tere- 
bratula semigiobosa ii b e r den Trigoniaschichten grtlndlich wide rlegt wurde. (Vergl. 
Teplitzer Schichten p. 47). 

Die Teplitzer Schichten (Archiv fur Landesdurchf. Band VII. Nr. 2) 
sind Rings dem Egerflusse und in der Gegend von Tcplitz in ihrer typischen Form 
entwickelt, und ich war bemiiht, deren selbstSndiges Auftreten auf dem Blatte durch 
rein blaue Farbe ersichtlich zu machen. 

Die Tor ebr a tula semigiobosa ist fur diese Schichten das bezeich- 
nendste Petrefact, das in den jungeren Priesener Schichten nie in anstehenden 
Schichten vorgefunden wurde. 

Der grosse Kalkgchalt macht diese Schichten in praktischer Richtung bc- 
merkenswerth, und ncben den grossen Kalkbrilclien bci Tcplitz sind cs neuerer 
Zeit diejenigen bei Lobositz, welche viel Kalk zum Export liefern. In der typischen 
Kalkstein-Facies finden wir sie am rcchtcn Elbeufer nur nodi bei Leitmeritz und 
iirmer an Kalk am Sowiceberg bei  Raudnitz. 

Von da an lasscn sie sicli iibcr den Iserschichten nur als cine etwa 
1 m miichtigc Mergelschichte unter den klingenden Inoceramen-Planern der Prie- 
sener Schichten nachweisen.   Bei Repin  lieferten sic Terebratula semigiobosa  und 
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die fiir die Teplitzer Schichten bezeichnenden grossen Exemplare der sandigeu 
Foraminifere Hoplophragmium irregulare. (Tepl. Sch. p. 117, Fig. 165.) Ostlich 
zwischen Miinchengriitz und Podol machen sie sich an der Basis der Priesener 
Schichten durch eine Lage vom zahlreichen Ostrea semiplana kenntlich. 

Die Priesener Schichten (Archiv fur Landesdurchf. Band IX., Nr. 1) 
sind auf unserem Blatte vorerst in der Gegend zwischen Bilin und Laun entwickelt, 
woselbst sich die zwei durch Reuss's Arbeiten klassisch gewordenen Fundorte 
Priesen und Luschitz befinden. 

Am linken Egerufer liegen sie als graue, mehr oder weniger plastische 
Thone am Fusse der Basaltberge des Mittelgcbirges, welches sie bis iiber Leitme- 
ritz hegleiten. (Vergl. Note auf Seite 31) Am rechten Egerufer sind ihre spiirlichen 
Reste zwischen Postclberg und Laun, dann bei Cencic und Brozan zu finden. Bei 
Raudnitz sind sie als weisse klingende Inoceramenplauer entwickelt und behalten 
sie dicsen Charakter dann ostwiirts an den Anhohen bei Vysoka, wo sie isolirte 
Inseln auf dem Quaderplateau bilden. 

Zwischen Jungbunzlau und Bautzen sind sie danu miichtiger als graue Mer- 
ge! entwickelt, und kommen daselbst iiberall am Fusse der Grossskaler Quader der 
Clilomeker Schichten, wo sie nicht durch die Sande der zerfallenen Quader ge- 
deckt sind, zum Vorschein. 

Bei BOhm. Leipa fallen sie auch unter flie Quader der Chlomeker Schichten 
ein und auch am westlichen Rande derselben, zwischen Bohm. Kamnitz und Krei- 
bitz, treten sie unter den Quadern der Chlomeker Schichten hervor. 

Am Fusse von isolirt stehenden Basalt- oder Phonolitbergen bilden die 
Thone der Priesener Schichten einen Saum der z. B. am Rollberg bei Niemes oder 
beiden Bosigbcrgen den Iserschichten auflagert. 

Auch die kleinen Basaltkuppen des Muzsky und Vyskef bei Turnau sind 
von Thonen umgehen, welche den Priesener Schichten ahneln aber keine Petre- 
factcn enthalten. 

Chlomeker Schichten. Archiv, Band II. p. 129. 

Die Studie iiber dieselben ist in Vorbereitung, und es soil hier vorderhand nur 
darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Fauna ihrer hochsten Lagen mit der- 
jenigen von Kieslingswalda ubereiiistimmt. Cardium Ottoi ist das bezeichnendste 
Pctrefact. Die Quadersande der Chlomeker Schichten (die Ueberquader) liegen auf 
den Thonen der Priesener Schichten und sind nur in kleinen Partien erhalten, wo 
sie durch Basaltkegel wie angenagelt erscheinen. Auf unserem Blatte sind es zwei 
grdssere Partien, die sich erhalten haben: die eine zwischen Jungbunzlau, Turnau 
und Jicin, wo am Chlomekberge bei Winaric zuerst ihr palaeontologischer Charakter 
sichcrgestellt wurde, und dann nordlich von Bohm. Leipa, wo sie dann ostlich von 
Bohm. Kamnitz und Kreibitz die machtigen Quader bilden, welche bis gegen G-ablonz 
reichen und bei den Bahneinschnittcn am Tannenberge eine grosse Menge von Pe- 
trefacten geliefert haben, welche mit denen am Chlomekberge ubereinstimmen. 

3 
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I) i e T (3 r t i a r f o r in a t i o n ist durch Susswasserablagerungen vertreten, 
wolche die miichtigen Lager der Braunkohle enthalten und zwischen dem Erzge- 
birgo und dem Mittelgebirgc gelagert Hind und in kleinen Partien siidlicli bis an 
die Eger, dstlich oberhalb Leitmeritz bis gegen Bdhmisch Leipa reichen. (Vergl. 
Archiv, Band L, p. 26.). 

Bei Laun sind es die (lurch Erdbriinde roth gefarbten Gipfel am linkon 
Egerufer, welche der Tertiarformation angelidren. Die Flora derselbeu wurde von 
Dr. Velenovsky bearbeitet. (Abliandl. kdn. bdhm. Gcsellsch. d. Wiss. .1881. Bei 
Bilin der Trippelberg von Kuclin und die in technisclier Beziehung wichtigen 
Thone von Priesen, welche dieser Formation angelidren. 

Aus diesen beschrieb Ettingshausen vielc Arten von Pflanzen und von Thier- 
resteu kam darin bei Dux ein Crocodil, die Lederschildkrote, Trionyx und mehrere 
Fischreste vor. Das ndrdliche Ufer der Braunkohlenmulde ist bei Ossek, durch 
die an Unionen reichen Sandsteine angedeutet. Audi Engolhardt beschrieb viele 
Pflanzenreste aus der Umgebung von Leitmeritz. 

In neuerer Zeit wurden auch Susswasserkalke am Kainiu des Erzgebirges 
oberhalb Stolzenhahu sichergestellt. (Vergl. Klika: Die tertiaren Land- und Siiss- 
wasserconchylien, Archiv, Band VII., Nr. 4.). Die Diatomaceenlager bei Kutschlin 
und ndrdlich von Leitmeritz lieferten ausser Pflanzenresten auch Fische und 
Insecten. Kleine Reste von Te^tiftrablagerungen sind noch bei Schluckenau und 
ndrdlich von Friedland als zum Zittauer Becken gehorig entwickelt, 

Ueber die Tertiarablagerungen bei Warnsdorf s. p. 14. 

Nordisches Diluvium.*) 

Die nordischen Diluvialgeschiebe liillen die Thaler des Urgebirges von 
Georgenthal nordwiirts bis an die Landesgrenze; bei Rumburg'und Warnsdorf sind 
cs namentlich die Feuersteine dor baltischen weissen Kreide, welche diese Abla- 
gerungen charakterisiren und man kann diesclben siidlich bis gegen Bdhm. Leipa 
und Gabel verfolgen.**) 

Ausser dem Feuerstein bestehen die Gerolle auch aus schwodischen Gra- 
niten und andcren nordischen Gesteinen. 

Die zweite Partie des nordischen Diluviums findet sich ndrdlich von Rei- 
chenberg und reicht von Grottau bis iiber die gauze Umgebung von Fried- 
land hinaus. 

*) H.  Credner,  Nordischea  Diluvium  in Bohmen, Sltzungsbericht dor Naturf.-Oosollsrfiaft 
in Leipzig 1875. Nr. (i. 

**) Slavfk A. Dr., Ueber die Diluvialgcrolle der Umgebung von Friedland, Gabel und Bohm. 
Leipa. Kon. Bohm. Ges. der Wissenschat'ton  1877., p. 105.). 
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Diluvium. 

Das Diluvium tritt theils als Schotter- und Sandablagerung auf, theils als 
gelber Loss. Man unterscheidet: einen Riesengebirgsschotter, einen Erzgebirgs- 
schotter und einen Mittelgebirgsschotter. Im Ictztcren sind ausser den typischen 
Lossschnecken viele Siiugethierrestc, Mamuth. Rhinoceros, Rcnnthier, Pferd, Murmel- 
tliier etc. vorgefunden worden, (Vergl. diese Erliiuterungen Seite 26. und Kafka, 
Recente und fossile Nagethiere Bohmens. Archiv, Band VIII. Nr. 5., wo eine Ueber- 
sicbt sammtlicher diluvialen Silugetliiero cnthaltcn ist. Die Losslager treten in 
grosserer Ausdehnung bei Bilin, Tiirmitz, Leitmcritz auf und werden behufs der 
Ziegelfabrikationgewonnen. 

Zum Diluvium gchoren audi die Pyropenconglomerate bei Tfiblic, Moronic, 
Dlazkovic, sowic die oberhalb der Kreideformation im Egertlial aul'tretcnden, die 
von Reuss bescliricben wurden und fiber welclic jtingst Prof. Zahiilka mehrcre klei- 
nere Abhandlungen veroffentlichte, (K. bolim. Ges. d. Wissensch. 1883. etc.) und 
Dr. Jalm in Annalen dcs k. k. naturhist. Hofmuseums 1891. 

In diesen Conglomeraten kommen Petrefacten der Teplitzer, sowie der 
Pricscner Scliichtcn auf secundarer Lagerstiitte vor. 

Alluvium und Torf. 

Die Torf lager trctcn am Krzgcbirgc, danu in der Gegend von Nienies, 
zwischen Grabern und Hirschberg, sowie in der Reichenberger Gegend auf und 
sind eingehend von Prof. Sittensky untersucht worden. (Archiv Mr Landesdurch- 
forschung VI. Rand Nr. 1). Die Alluvialausschwemmungen fiillen die Thaler und 
begleiten die Riiche und Elusse. 

Da es zu weit ftihren wtirde, die gesammte <;inschliigige Iiiteratur fiber die 
auf unserem Platte entwickelten Sediincntformationen hier anzufiihren, beschriinken 
wir uns darauf, aufmerksam zu ynachen, dass in Katzer's Geologie von Bohmcn die 
betreffende Literatur sorgfaltig verzeichnet ist. 
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