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Vorrede. 

Die geologische Durchforschung des Wolynkathales im Bohmerwalde be- 
gann ich in den Ferien des Jahres 1896 und bescbloss dieselbe im Jahre 
1901; seit 1899 betheiligte sicli an den Excursionen und Studien mein Sohn 
Dr. Josef Woldrich, der jetzige Assistent des gcologischen Institutes der 
bohmischen Universitat. Das Jahr 1902 wurde weiterer Durcharbeitung des ge- 
wonnenen Materials, der Zusainmenstellung einer geologischen Karte, der Revision 
der Arbeit und der Besorgung grosserer Formate fur das Museum des Komgreichs 
Bohmen gewidmet. Im Ganzen wurden ungefahr hundert halbtagige, ganztagige und 
mehttagige Ausfliige aus dom in mitten unseres Gebietes gelegenen Orte Malenic 
unternoinmen. Die Arbeit selbst war so vertheilt, dass den eigentlicheii geologischen Theil 
vorwiegend ich selbst, den petrographisch-mikroskoyischen Theil Dr. Jos. Woldrich 
und die allgemeinen Erwiigungen beide zusammen besorgten. Der Zweck des vor- 
Hegonden Archivs", niimlich die ortliche Detaildurchforschung des Landes, brmgt 
esinit sich", dass bei der Besprechung einzelner Detailgebiete Wiederholungen YOI- 

kommen miissen, die sonst fur eine zusammenfassende allgemeine Arbeit zu ver- 
meiden waren. Dankbar verpflichtet sind wir dem Herrn Adolf, regierenden 
Ptlrsten zu Schwarzenberg, dessen Organe auf Befehl seiner Durchlaucht 
auch diesmal unseren Studien gegenuber sich sehr zuvorkommend zeigten. 

Prag, im Jiinner 1904. *) 

,/. N.  Woldrich. 
Jos.   Woldrich. 

*) Die Ausgabe in bohmischer Spracbe erschien im Jabre 1903. 
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Orographisch-hydrographische Ubersicht des 
Wolynka-Gebietes. 

Parallel niit dem Hauptrucken des Bohmerwaldes, welcher vorwiegend aus 
Granit besteht und von Sudosten gegen Nordwesten liings der Landesgrenze verlauft, 
zieht sich in Bohraen ein Ncbenrucken, der im.Kubany (1357 m) die grosste Hobe 
erreicht. Von diesem senkt sich das grobwellige Hochland in nordostliclier Ricbtung 
gegen Strakonic und besteht vorwiogend aus Gneis, Granit und aus zahlreichen 
Ganggesteinen. In diesem Gebiete unternahmen geologische Studien nameiitlich 
Ferd. v. Hochstetter1) und V. Ritt. v. Zepharovich,2) welche als Grund- 
lage hauptsiichlich die Arbeiten Zippe's und Sommer's Topographie des Konig- 
reichs Bohmen beniitzten. Das Gebiet der weiteren Umgebung von Gross-Zdikau 
durchforschte und beschrieb J. N. Woldf ich:i); in das Wolynkathal fallt auch desen 
spiitere, die Diluvialfauna betreffende, palaeontologische Forschung (1880—1884) 
und eine geologische Abhandlung.4) Auf Grundlage der ersteren drei Arbeiten sind 
die Karten dieses Gebietes von der k. k, geologischen Reichsanstalt zusammen- 
gestel.lt. Im Jahre 1901 veroffentlichte Jos. Woldfich eine vorlaufigo Arbeit5) 
iiber Ganggesteine und den Zuzlawitzer Urkalk, die in der vorliegenden Abhand- 
lung benutzt wurde, 

Die Wolynka durchfliesst mit ihren Zuflussen dieses dem alten Golddistricte 
angehiirige Gneisgebiet des Bohmerwaldes vom Kubany bis nach Strakonic, wo sie 
in die Wotawa miindet. Ihren Narnen erhalt sie nach der Verbindung der Gebirgs- 

') v. Hochatetter: Geognostiache Studien aua dem Bohmerwalde. Jahrb. der k. k. geolog- 
Keichsanat. Wien, 1854, 1. u. B. Heft;  1855, 1. u. 4. Heft; 1856, 1. Heft. 

a) V. R. v. Zepharovich: Beitrage zur Geologie des Pilsner Kreises in Bohmen. Jahrb. 
d. k. k. geolog. Reichaanst. Wien, 1854, 2. Heft. 

3) J. K. Woldfich: Hercynische Gneiaaformation bei Gross-Zdikau im Bohmerwalde. Jahrb. 
d. k. k. geolog. Reichaanst. B. XXV. 1875. 

4) J. N. Woldfich: Geologicke' pfispfivky z prahorniho utvarn jizm'ch Gech. Rozpr. CSS- 
Akad. cis. Fr. .Toa. Praha 1897. ((ieologiache Beitrage aus dem Urgebirge Siidbohmens. Abhand- 
lungen der bOhm. Kaiser Fr. Josefa-Akademie. Prag 1897.) 

5) Jos. Woldfich: 0 zilnych horninfich a Sudslav. vapenci z lidoli Volyiiky. Rozpr. Ces. 
Ak. cis. Frant. Jos. Praha, X. 1901; Uber Ganggesteine und den Zuzlawitzer Kalk aus deni 
Wolynkathale des Bohmerwaldes. Jahrb. der k. k. geolog. Reichsanat. Wien 1901. 
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biiche, des Ernstberger- und des Gansau- oder des Kubanybaches, bei der Adolfs- 
hiitte unterhalb Winterberg in einer Seehohe von 653 m. Eine naturliche retrograde 
Fortsetzung der eigentlichen Wolynka ist der Ernstbergerbach, der seine Quellen 
unter dern von Westen gegen den Kubany sich hinziehenden Sclierauriicken in einer 
Seehohe von 1000 m sammelt. Wenn wir das Thai des Ernstbergerbaches und das 
eigentliche Wolynkathal in geographischer Hinsicht als eiu Ganzes betracliten, so 
durchfliesst das Wasser der Wolynka in directer Entfernung im Ganzen 34 km. 
Sie windet sich in zahlreichen Umbiegungen im Oberlaufe in einein engen Thale 
langs bewaldeter Abhiinge, im Mittel- und Unterlaufe in einem weiteren, wiesen- 
reichen, von steilen Felsgnippeu eingeschlosseuem Thale. Der Ernstbergerbach fliesst 
von Siiden nach Norden in einer Lange von 9 km directer Entfernung, wiihrend 
die eigentliche Wolynka in der Richtung von SSW gegen NNO eine directe 
Lange von 25 km aufweist. Das Wasser der ganzen Wolynka besitzt also 
von den in einer Hbhe von 1000 m gelegenen Quellen bis zu der bei Strakonic in 
einer Hohe von 351'5 m gelegenen Einmiindung in die Wotawa das bedeutende 
Gefalle von 648"5 m bei einer directen Flussliinge von 34 km, oder auf 1 m ein 
Gefiille von 0*019 m. Es ist dies also ein reissendes Wasser, das bei trockenem 
Wetter in einer engen Rinne des malerischen Thales freilich ruhig weiterfliesst, 
aber bei Hochwassern aus dem Flussbette urn einige Meter iiber den Normalstand 
austritt, fast das ganze Thai iiberschwemmt und ausser Schlamm und Sand eine 
Menge von Schotter und ungeheueren Blocken weiter fiihrt. 

Aus dem Gesammtgefalle der Wolynka entfallt auf den Ernstbergerbach bei 
einer directen Liinge von 9 km ein Gefiille von 347 m oder auf 1 w : 00385 TO und 
auf die eigentliche Wolynka von Winterberg nach Strakonic bei einer directen 
Lange von 25 km ein Gefiille von 301*5 m oder auf 1 m : 0*0121 m\ es ist daher 
'las Gefalle des Oberlaufes mehr als dreimal grosser als das des Mittel-und Unter- 
laufes des Flusses. Im Einzelnen betriigt das Gefalle von Winterberg nach Ckyil 
(488*5 m Seehohe)6) 164*5 m oder auf 1 m : 0*0219 », von Ckyii nach Malenic 
(461 TO u. d. M.) 27*5 m, oder auf 1 m : 0*0061 TO, vou Malenic nach Wolin 
(419 TO u. d. M.) 42 m, oder auf 1 m: 0*0093 m und von Wolin bis nach Strakonic 
(351-5 m ii. d. M.) 67 TO, oder auf 1 m : 0-0075 m. 

Mit dem Gefalle des Wassers hiingt auch die Breite des Tliales zusammen; 
beim grossten Gefalle im Oberlaufe ist das Thai eng, tief, die Uferabhiinge sind steil, 
so im Ernstbergerbache oberhalb Winterberg und in dem sich von Winterberg bis 
gegen Zuzlawic hinziehenden Theile ; das kleinste Gefalle hat die Wolynka im Mittel- 
la«fe, also zwischen Ckyh und Malenic, wo das Thai breit ist und noch ziemlich 
steile Ufer besitzt. Von Malenic gegen Cernetic ist das Gefalle wieder grosser und 
das Thai unterhalb Malenic enger, mit abschiissigen Ufern. Von Cernetic folgt ein 
breites Thai iiber Wolin bis hinter Vorder-Zborovic; auf der linken Seite erhebt 
sich die steile Wand des Berges HradiSte\ bei Vorder-Zborovic folgt eine Felsen- 
enge, hinter der sich das Thai in die wellige Ebene von Strakonic ausbreitet. 

Das Gebiet des Wolynkathales von Wolin bis gegen Winterberg gehort zu 
den interessantesten und anziehendsten Gebieten des Bbhinerwaldes; schon Zepha- 

,;) Die folgenden Iliihen des Wolynkaflusses nacli 11. v. Zepharovicli, die ilbrigen nach 
(ier k. k. Generalstaabskarte. 
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rovich nannte dasselbe „ein reizendes Thai"; das zwischen Malenic und Gkyh sich 
erstreckende Gebiet des Thales unterhalb Elcovic (bei Havrda's Miihle) mit dem 
sich am rechten Ufer erhebenden, von einem iippigen Nadelwalde bedeckten VSnec 
(769 m) erinnert geradezu an subalpine Gegenden 7). 

Die Wolynka besitzt folgende Zuflusse: Am linken Ufer des Ernstberger- 
baclies miindet der Helmbacb, welcher am Fusse des Lichtenberges entspringt, 
in einem Bogen durch ein anmuthiges VValdthal fliesst, wobei er bei Jiigersgrainat 
den Biirenbach aufnimmt, und oberhalb Winterberg in den Ernstbergerbach 
miindet. In Winterberg selbst miindet der Riiuberbach (Kfesanybach), weiter 
empfangt die Wolynka oberhalb Modlenic zwei kleinere Biiche und dann gegeniiber 
Bohumilic den miichtigeren Spfilkabach, welcher bei Nitzau unter dem Namen 
„Horsky potok" (Bergbach) entspringt und zunachst den Stachauer bach, 
der bei Goldbrunn (1110 m) entspringt und dann den Zdikauerbach aufnimmt, 
der bei „Lesni chalupy" am Bergabhange Planie oberhalb Zdikau entspringt; unter- 
halb Cabus erhiilt der Bach den Namen Spftlka, empfangt nocli den M1 a d i k a u c r- 
bach und miindet unterhalb Bohumilic in die Wolynka. Bei Gkyn fliesst ein klei- 
nerer Bach von Norden und bei Malenic von Nordwesten der Wolynka zu; bei 
NiSovic miindet in dieselbe ein kleinerer, von Siidwesten komraender Bach und vor 
Wolin der miichtigere Staroverbach, der sudwestlich oberhalb Starov entspringt; 
vor Strunkovic miindet in die Wolynka der Pf e cinerbach, der am Fusse des 
Jawornik entspringt, und weiter unterhalb MutSnic der Smiraticerbach. 

Am rechten Ufer niunnt die Wolynka unterhalb Winterberg den in den 
Horsten des Kubany oberhalb der Tafelhutte entspringenden Gansau-Bach auf; 
unterhalb Bohumilic den B o f a n o v i c - B a c h, der in einem filzigen Torfmoore 
bei Hostic unweit Elstin (876 m) entspringt und in seinem Oberlaufe den Namen 
N a k a c fiihrt; weiter den B o § i c e r - B a c h, welcher bei Belohoubek's Miihle 
in den Fluss miindet; dann den Z a 1 e s 1 e r - B a c h, welcher am Siidostfusse des 
Vencc-berges in einer Seehohe von 605 m seinen Ursprung hat und sich unter- 
halb Malenic in die Wolynka ergiesst; weiter den kurzen OernSticer-Bach, 
dann das Wasser des Br da Grabens, der unterhalb Wolin, des Pfechovicer 
Grabens, der unterhalb Pf echo vie und des M i 1 i c e r - B a c h e s, welcher unterhalb 
Mutenic in die Wolynka eininiindet. 

Das Wasser dor Wolynka ist verhaltnismassig kalt; es erreicht im Som- 
mer z. B. in Malenic bei kiihlem Wetter hochstens eine Temperatur von 17-5 C, 
wie beispielweise am 20. Juli des Jahres 1897 bei einer Lufttemperatur von 20° G; 
in wiirmeren Jahren 18'8° C, wie z. B. am 1. August 1896 bei einer Lufttempe- 
ratur von 25° C, und bei lange anhaltenden ungewohnliehen heissen Tagen 21'8°C, 
wie im Jahre 1898 am 16. August bei einer bier ungewohnliehen Lufttemperatur 
von 30° C. Das Quellwasser in einem tiefen Brunnen bei der Haltestelle Malenic 
wies in den angefiihrten drei Jahren in den Monaten  Juli, August und September 

7) Fiir Freunde der Natur und der frischen Waldluft bieten Wolin und Winterberg mi' 
ihren bequemen GasthiLuserii eine Menge von reizenden Ausflligen auf die bewa,ldeten Berge mit 
stets abwechselnder weiter Fernsicht; ebenso Malenic, Bohumilic und Ckyn, wo es jedoch noch 
keine grdsseren Gasthauser gibt. Auf eine bequeme Weise lasst sich dieses Thai mit der von 
Strakonic iiber Winterberg und Eleonorenhain nach Wallern fiihrenden Balm iiberblicken. 
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eine Tcmperatur von 8-7° C bis 106° C auf. Das Wasser des 13 m tiefen Bad- 
bninnens unterhalb Winterberg, von dem man voraussetzte, dass es Schwefelwasser- 
stoff enthalt, zeigte in zwei rail' bereitwillig vom Herrn Apotheker B. Budinsky 
eingesendeten. Flaschen nicht diesen Gehalt, sondern es enthielt Ammoniak. Ende 
Oktober 1902 besass dieses Wasser nach MUDr. M u 11 e r eine Temperatur von 
12-5° C bei einer Temperatur von 15° C, im Dezember liatte es 5° C bei einer 
Lufttemperatur von —8° C. Die Quellen des Nischovicer-Baches, die unterhalb 
Zleschic entspringen, besassen ira August 1901 eine Temperatur von 6'2° C. 

Das Gebiet des Wolynkathales ist orographisch ziemlich verzweigt, beson- 
ders am linken Ufer; weniger jedoch am rechten Ufer, besonders in dem sich 
v«n Malenic gegen Strakonic hinzielienden Gneisrttcken, wo es von Malenic bis 
gegen Mutenic keinen bedeutenderen queren Zufluss gibt, was mit der Tektonik 
dieses Gebietes zusammenhiingt; der sich zwischen der Wolynka und der Blanic 
ei'streckende mittlere Theil unseres Gebietes ist bestimmter gegliedert. 

Die Wolynka mit dem Ernstbergerbach durcbfliesst vom Kubany (1357 m) 
l,"d dem Scherauer Rflcken (1050 m) bis gegen Bohumilic vor Ckyii das Hoch- 
gebirge, in welchem ausser den genanten Ilohen noch der Hiittwald (1041 m), 
der Honigberg bei Salzweg (970 m), der B rant elli of be r g (Vodnfk) bei 
Winterberg (900 m), der aus Granit bestehende Vyskovicer Berg (837 m) im 
Putkauer Walde u. s. w. emporragen. Die Berge dieses Theiles haben etwas 
scharfere Umrisse und die Bache fliessen hier zumeist in engen und tiefen steil- 
Uferigen Thiilern. Von Bohumilic und Ckyn an beginnt das Mittelgebirge, welches 
sich bis gegen Wolin mit noch etwas bestimmteren, zumeist abgerundeten Umrissen 
(ler niedrigeren Bergformen hinzieht, und zwar folgen am linken Ufer in Reihen 
Oder Bogen aneinander gereiht Berggipfel, zwischen denen sich Hochflachen aus- 
breiten; es erhebt sich hier der aus Granit bestehende N a hof an or-Be r g 
(768 m) mit schoner Aussicht, „V Hdjich" (Cikanka 750 m) mit ausgedehntem 
sterilen Steinmeere aus Syenitporphyr, Krako§in (730 m) und Bfezovec 
(636 m). Am rechten Ufer der Wolynka ist das Mittelgebirge besser gegliedert; 
au das von Winterberg sich' erstreckende Hochgebirge schliesst sich gleich unter- 
halb Ckyn der machtige Rttcken des V6nec-Berges (Przmo) an, der sich in ost- 
iicher Richtung gegen Elcovic hinzieht und dessen Gipfel eine machtige prabisto- 
rische, von una entdeckte und beschriebene Wallburg kront. Das Duber Thai 
z'eht sich in siidostlicher Richtung von Cernetic fiber Pfedslavic und Dub zum 
P'lanic-Flusse; fast parallel zu demselben verliiuft ein Hohenrucken von Hostic bei 
Wolin, welcher mit dem Kalny-Berg (632 m) beginnt und die weiteren An- 
hohen, Pfedinec (648 m), gegeniiber Wolin (648 m) und dem aus Gneis be- 
stehenden Raci-Berg (612 m) bei fierufitic umfasst. Dieser Hohenrucken 
theilt sich in zwei, bei Hranicko ein kesselformiges Thai einschliessende Anne, von 
denen der eine fiber Kojeciu und die Ruine Helfenburg (687 m) zum Hajek- 
Berge (581 m) oberhalb der Blanic verliiuft, der andere fiber den Cerveiica- 
Berg (640 m) bei Stfites, den NediliStS (600 m) und Jezvina (603 m) zum 
Masny-Berg (537 m) bei Barau an der Blanic sich hinzieht. Unterhalb Wolin 
f()lgt dann in nordostlicher Richtung ein Hiigelland, das noch am linkem Ufer im 
bfezovec bei Wolin eine Hohe von 600 m, im Berge Lhota 664 m und west- 
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lich von Sousedovic in dem von einer denkwiirdigen prahistorischen Wallburg be- 
deckten HradiSte eine Hohe von 600m erreiclit, wiihrend weiter das Vorgebirge 
des Bohmerwaldes nach Nordosten weder am linken, noch an dem rechten Ufer, 
vom Kalny vrch beginnend bis gegen Strakonic, eine Hohe von 600 m 
erreicht; der siidostlich oberhalb Strakonic gelegene S r b s k o-Wald erhebt sich 
nur zu einer Hohe von 562 m. Dieses wellige Hiigelland geht allmiihlig in eine 
flachgewolbte Ebene iiber, die sich an der Mtmdung der Wolynka in die Wotawa 
urn Strakonic ausbreitet. 

Die Oberfliiche des ganzen beschriebenen Gebietes wird zumeist von hoben 
iippigen Nadelholzwiildern, von Feldern oder Wiesen bedeckt, so dass mit Aus- 
nahme der Ufergehange, vereinzelter steiler Felsen und zerstreuter Felsblocke 
dem Geologen nur wenige Aufschliisse zur Verfiigung stehen; eine willkom- 
mene Gelegenheit zu Forschungen lieferten uns Durchschnitte mit noch frischen 
Felswlinden kings der Bahnstrecke, die am rechten Wolynkaufer von Strakonic 
nach Winterberg und im letzten Jahre weiter nach Wallern l'iihrt. Gerade diese 
Ein- und Durchschnitte haben gezeigt, dass hier namentlich viel mehr den Gneis 
durchsetzende und ihm eingelagerte Eruptivgesteine vorkommen, als bisher be- 
kannt war. Leider gelang es uns wegen des Mangels an Aufschlussen selten, die 
Gange dieser Eruptivgesteine auch am andern Ufer festzustellen. 

Das im ganzen Flussgebieto der Wolynka vorherrschende Gestein ist 
Gneis, und zwar hercynischer oder Giimbel's grauer Gneis; er enthiilt 
vorwiegend Bio tit, stellenweise jedoch accessorischen Muscovit, der nianchmal so 
stark zunimmt, das der Gneis z weiglimmrig wird; in petrographischer und na- 
mentlich structureller Hinsicht weist (iieser Gneis eine Reihe von Abanderungen 
auf, die oft in einander iibergehen. Dem Gneis eiugelagert ist hier stellenweise eine 
Reihe anderer metamorfer Sedimentgesteine. 

Von Eruptivgesteinen treten ausser dem vorwiegenden Gran it mit 
seinen Abanderungen namentlich Ap lite, Sy eni tporp h yr e, Minetten und 
verwandte Ubergangsgesteine auf. 

Archaische Formationsgruppe. 

Im bohmisch-baierischen Grenzgebirge unterscheidet v. Giimbel eine untere 
Stui'e, den Bojer Gneis, und eine obere Stufe, den hercynischen (grauen) 
Gneis; der erste tritt nur im Baierischen Walde zutage, wiihrend im ganzen 
Bohmerwalde die miichtige Stufe drs hercynischen Gneises vorherrscht. Dieser 
Gneis geht hier, ahnlich wie im Erzgebirge allmahlig in Glimmcrschiefer und 
Phyllit iiber. Da es nun im b(ihmisch-baierischen Gebirge nach den bisherigen Er- 
fahrungen keine Conglomerateinlagerungen und keine Discordanzen weder zwischen 
dem bojischen und dem hercynischen Gneis, noch zwischen diesem und Glirnmer- 
schiefer oder zwischen diesem und Phyllit gibt, so miissen hier die Gruppen des 
Gneises, des Glimmerschiefers und der Phyllite vorderhand in der archaischen For- 
mationsgruppe belassen werden. Es erscheint hier nicht moglich, (iieselben zu trennen 
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nach dem englischen, von H. Hiks durchgeftihrten, oder sogar nach dem nord- 
amerikanischen von van Hiss eingefuhrten Vorgange, welcher das Archaic urn 
Oder die azoische Gruppe, namlich nur den alteren Gneis, und das Algonkmni 
oder das Eozoicum unterscheidet, welch letzteres alio folgenden Gesteine sedi- 
mentiircn Ursprunges, also nicht nur die Phyllite und den Glimmerschiefer, sondern 
auch die ganze machtige Stufe des hercynischen Gneises umfassen wiirde. Freihch 
lassen sich die archaischen Gruppen des bohmisch-baierischeu Gebirges mit englischen 
und uordamerikaniscken Gruppen vergleichen, so der bojische Gneis nut dem unteren 
Laurentian und Lewisian, der hercynische Gneis mit dem oberen Laurentian und 
Dimetian, der Glimmerschiefer mit dem unteren Huron und die Phyllite mit dem 
oberen Huron; latere zwei Stufe.. rechnet man jedoch in Amenka tchon zum 

Algonkium oder Eozoicum. 

Hercynischer (grauer) Gneis im Gebiete 
der Wolynka. 

Ein zusammenhangendes Gneisgebiet erstreckt sich hier von. Kubany better- 
seits des Ernstbergerbaches bis uber Winterberg hinaus und reicht am linken Ufer 
der Wolynka gegen Rabic, Zeislic und Zirec, iiber Gross-Zdikau gegen Bergreichen- 
Btein, am rechten Ufer einerseits bis zum Mafa-Berg, Budilov und uber Bohumillc 
bis gegen Okyfi, anderseits urn Libetin uber Doubrava bis gegen Kovan.na, hinter 
Zalezly und gegen BuSanovic. Am linken Ufer der Wolynka setzt sich das Gums- 
gebiet fort von Zuzlawic iiber VonSovic, Zaro, Nespic gegen Mladikov, uber 
Spflle, Dolany, Ckyh und Elcovic gegen Malenic; von da in zusammenMngender 
Masse nach Nordeu uber Patek, Bethan, Amerika, Starovo, Nisovic, Zechovic, 
Wolin, NihoSovic, Nemetic, Oulehle, HradistS, Sousedovic gegen Drachkov wo 
sich die kaenozoische Mulde von Strakonic an den Gneis anschliesst; hinter 
derselben tritt der Gneis am linken Wotawa-Ufer wieder zutage. Am rechten 
Ufer der Wolynka zieht sich der Gneis einerseits von Malenic und Stranovie, ander- 
seits von BuSanovic iiber Pfedslavic, Cernetic, Raci gegen Pfechovic, von hier uber 
Milivic, Hostic, Jadra2ic, Strunkovic a. d. W., Milinkovic, Svarisov, Vorder-Zborovic, 
Lhota Kapsova und Vorder-Ptakovic bis zur Wotawa. 

Abarten des (ineises. 

V Hochstetter unterscheidet im oberen Theile unseres Gebietes: kornig- 
flaserigen, kornig-streifigen, schuppigen, grobschieferigen, diinnschiefengen Gneis, 
Augeugneis, grobkornigen und feinkornigen Gneis, die neben- und ubereinander ,n 
bunter Abwechslung vorkoinnien und in einander ubergehen. Vorherrschend ist der 
schuppige, grobschieferige und kornigstreifige Gneis. 
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V. Gum be l8) untersehcidet den iilteren bojischen Gneis, der ira Baierischen 
Walde, und den jiingeren hercynischen oder grauen Gneis, welcher in der Grenz- 
zone vorkomint; und von diesem gibt er wieder folgendo Abiinderungen an: den 
Konielgneis von kornig-schieferiger Stnictur, der viel Biotit und wenig Muscovit 
enthiilt und in den Augengneis iibergeht, ferner den Schuppengneis von rlaserig- 
streifiger Stnictur, der viel Biotit und etwas Muscovit euthalt, und endlich den 
Amphibolgneis. 

V. Zepharovich fiihrt aus dem mittleren und unteren Theile unseres Ge- 
bietes auch den kornig-schuppigen Gneis an, der wenig Glimmer und viel Quarz 
enthiilt und in Handstticken granitische Stnictur zeigt; den kornig-schieferigen 
Gneis, der etwas mehr, aber im Ganzen noch wenig Glimmer enthiilt; den Augen- 
gneis und den porphyrartigen Gneis, den grobkornigen Gneis, der zwar eine grani- 
tische Structur aufweist, aber geschichtet ist; den feinkornigen Gneis, welcher an 
Glimmerschiefer erinnert, den Amphibolgneis und Quarzitschiefor. 

Riicksichtlich des schuppigen Gneises weichen die Begriffe der zwei letzten 
Forscher („Schuppengneis" Giimbel und „schuppiger Gneis" Zepharovich) von einander 
ab; nach Gtim b el ist derselbe glimmerreich und entspricht der wirklichen schuppigen 
Gesammtstructur, wabrend es nach Zepharovich ein korniger Gneis ist, in dem 
wenig Glimmer in Form von Schtippchen zerstreut ist. 

J. N. Woldfich unterschied im J. 1875°) in der Unigebung von Gross- 
Zdikau folgende Abiinderungen des hercynischen Gneises : Kornig-schuppigen Gneis, 
Schuppengneis (im Sinne Gumbel's), den Augengneis, den glimmorschieferartigen, 
dunnschieferigen Gneis, den Granit und Amphibolgneis, ferner den Graphitgneis 
und den Graphitschiefer, endlich den Quarzitschiefer. 

Auf Grand der vorliegenden Studien unterscheiden wir in dem beschriebenen 
Gebiete nach den Geinengtheilen und der (nach Becke krystalloblastischen) Stnictur, 
wobei wir uns beziiglich der Bezeir.hnunsweise vorwiegend nach Zepharovich- 
riicksichtlich des Schuppengneises nach Giimbel richten, folgende Abiinderungen 
des Gneises in der hercynischen Stufe, welche iiberwiegend (lurch katogeue 
Dynamometamorfose aus klastischen Sedimenteu entstanden siud (P aragneise): 

a) Der (graue) Biotitgneis mit seinen str uct urellen A bar ten 
Dieser aus Feldspat, Quarz und Biotit bestehende Gneis horrscht in der ganzen 
beschriebenen Gegend vor, enthiilt jedoch accessorisch auch etwas Muscovit. Der 
Stnictur nach koinmen folgende Abarten vor: 

1. Korniger Schuppengneis (normaler); im kdrnigen Gemenge von 
Feldspat und Quarz sind einzelne Glimmerbliittchen zerstreut; in Handstticken hat 
er ein granitartiges Aussehen. im Ganzen ist er wohl geschichtet; Glimmer ist 
sparsamer vertreten. 

2. Kftrnig-flaseriger Gneis; zwischen Feldspat- und Quarzkornern 
Ziehen   sich   zusammenhiingende   Bliittchen   und   Flaserchen  spiirlichen  Glimmers. 

*) K. W. v. Giimbel: Geologische Beschreibung von Bayern. Cassel 1894. 
°) J. N. Woldfich: ausser der schon unter (8) angeftthrten Schrift vcrgl. auch: Quarziti 

Graphit und Aphanit in der Gneisformation bei Gross-Zdikau. Verhandl. d. k. k. geolog. Keicbs- 
anst. Wien 1871, Heft 3. 
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Beide Abarten treten gewohnlich gemeinsam auf und gehen ineinander, 
sowie in einen streifigen Lagengneis iiber, in deni sich zwischen lang- 
Hchen Flaseni von Glimmer Lagen eiues feinkornigen Gemenges von Feldspat und 
Quarz befinden. 

3. Schieferiger Gneis; zwischen langlichen Lagen eines feinkornigen 
Gemenges von Feldspat, Quarz und etwas Glimmer, Ziehen sich Flaseni mit vor- 
wiegendem Glimmer; das Gestein sondert sich in diinnen Flatten ab, es ist zumeist 
diinnschiefrig, der Glimmer erscheint fast in gleichem Verhiiltnis mit dem Feldspat 
und Quarz. 

4. Schuppengneis; dieser entsteht, wenn in der vorigen Abart der 
Glimmer vorherrscht und in Schiippchen sich ablosen lasst; derselbe geht iiber 
in den 

5. glimmerschieferartigen Gneis, wenn die Feldspat- und Quarz- 
bestandtheile zuriicktreten. 

Die diinnschieferigen, schuppigen und gliminerschieferartigen Gneise kommen 
in unserem Gebiete zumeist im Contacte mit Fruptivgesteinen oder in der Niihe von 
Verwerfungen vor. — Im Contacte entstand hochstwahracheinlich auch 

6. der Lagengneis; die einzelnen Bestandtheile oder glimmerreiche und 
glimmerarme Gemenge derselben bilden 0'5—1*5 cm ilicke parallele Lagen. 
dieser Gneis entwickelt sich gewohnlich aus dem kornig-streiiigen und dem kornig- 
schiefrigen Gneise. 

Eruptiven Ursprungs (Orthogneise)  sind die nachfolgenden Abarten: 
7. Augengneis; aus einem Gemenge von Feldspat, Quarz mid Glimmer 

treten linsenformige vereinzelte Gruppen von Feldspat, oder von Feldspat und 
Quarz hervor. 

8. Porphyrartiger Gneis; aus einem Gemenge von Gneisbestandtheilen 
treten vereinzelte grossere Krystalle oder Coucretionen von Feldspat hervor. 

9. Grobkorniger Granitgneis; grobe Feldspat-, Quarzkorner und 
grossere Glimmerblattcheu bilden ein Gestein von granitischer Stuctur; nn Ganzen 
ist das Gestein undeutlich schieferig oder geschichtet. 

10. Feinkomiger Granitgneis; wie der vorige, nur sind die Korner 
Wein bis fein; er geht in den kornig-schuppigen Gneis iiber. 

Nach den Bestandtheilen konnen noch folgende Abarten unterschieden werden: 
b) Zweiglimmeriger  Gneis, enthalt nebst Biotit zahlreichen Muscovit 

c) Graphitgneis und Graph it schiefer. 

d) Chloritschiefer. 
e) Sericitgneis und Sericitschiefer; im letateren sind die Bestand- 

theile mit blossem Auge nicht wahrnehmbar. Die Abarten d und a weisen auf erne 
anogene Metamorfose hin. 

./) Amp hibolgneis. 
g) Gran at gneis. 
h) Fibrolith- (Si llim ani t-) Gneis. 
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Weitere den) Gneisc eingelagerte Gesteine sind: 
Granulitgneis,   der vorwiegend aus Feldspat und Quarz  und uur wenig 

Glimmer besteht. 
Gran ulit. 
Quar zitschief er, Quarz it und Quarz. 
Urkalk. 

Ubersicht der Verbreitung der wichtigsten eben 
angefuhrten Gesteine. 

Kornig-schuppiger und kOrnig-flaseriger Biotitgneis. 

Diese verhaltnismassig wenig Glimmer (Biotit) enthaltenden Abauderungen 
sind meist von liclitgrauer Farbe und uuterliegen weniger der Verwitterung; si© 
treten hauptsachlich am Kubany und in dessen Umgebung in miichtigen Lagen mit 
ebenen Flachen auf; ferner bei Klosterle, am Ufer des Ernstbergerbaches 
nordlich von Klosterle, beim Barenloch, siidlich oberhalb Winterberg, bei der Bahu- 
station Winterberg, bei Kresany und Zeislic im Contacte mit Granit, bei Set. Mafa, 
auf der Anhohe bei Bohumilic, am linken Wolynkaufer nordlich von Winterberg 
und westlich von der Havrda- (Sebele-) Mtihle, auf dem Hiigel Cerenec, an del' 
Bahnstrecke stidostlich und nordwestlich von Malenic, bei Strailovic, bei Pfedslavic, 
am Bukovec, Byfianovec, siidlich von Strunkovic a. d. W., am linken Wolynkaufer 
nordlich von Yorder-Zborovic u. s. w. 

Schieferiger Biotitgneis. 

Diese dunklere Abiinderung ist ebenfalls in unserem Gebiete reichlich ver- 
breitet, und zwar namentlich im Contacte mit Eruptivgesteinen, wo sie oft sehr 
diinnschieferig bis glimmerschieferartig wird. Namentlich tritt sie auf: westsiidlicb 
von Winterberg im Contacte mit Granit; an der Bahnstrecke siidlich von Zuzlawit^ 
nordlich von der Cote 615 im Contacte mit Granit; bei VySkovic, Vonsovic, Zu' 
zlawitz, Urovitz und Zleslc in der Niihe vom Urkalk; westl. von der Bahnstation 
Bohumilic bei der Walke; an der Bahnstrecke nordlich von Bohumilic, siidlich von 
der Smitkamuhle zwischen Aplitgiingen; siidlich von Ckyil im Contacte mit Granit; 
beiBusanovic im Contactemit Granit; an der Bahnstrecke siidw. vorder Haltestelle Ma- 
lenic im Contacte mit Syenitporphyr und weiter nach Siiden zwischen Giingen von Syenit' 
porphyr, westlich bei Malenic oberhalb des Ziegelofens; iistlich bei Malenic im Durch- 
schnitte der Balm im Contacte mit Aplit; nordnordostl. von Malenic an der Bahnstrecke 
im Contacte mit Aplit und Syenitporphyr; nordostl. von Malenic an der Bahnstrecke im 
Contacte mit Granit; nordw. von dem Hiigel Bor im Contacte mit Aplit und Syenitporphy1"' 
am Bukovec siidl. unterhalb der Cote 602 im Contacte mit Granit und ndrdl. oberhalb 
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dieser Cote im Contacte mit Syenitporphyr; bei Cepfovic uud Litechovic; sudostl. 
von Nemetic am Auslaufer gegen den Fluss; bei Oulehle, am Berge Vlcina nord- 
Ostl. von Vorder-Zborovic im Contacte mit Syenitporphyr; sudostl. bei Strakonic 
im Bahndnrclisclinitte. 

Sclmppiger Biotitgueis. 

Diese dunkle Abanderung entsteht, wenn in dem Gemenge von Feldspat 
«nd Quarz des schieferigen oder kornigflaserigen oder kornig-streifigen Gneises 
sich ablDsende Glimmerblattcben vorl.errschen. Es ist dies namlich erne sehr 
glimmerreiche Abart, wahrend Zepharovich's schuppiger Gneis glimmerarm ist. 
Diese Abanderung tritt nur untergeordnet auf, namentlich auch im Contacte mit 
Eruptivgesteinen, z. B. westsiidw. von Wiuterberg mit schieferigem Gneis im Con- 
tacte mit Granit, am nordvv. Abhange des Hflgels Bor, auf dem gegenuberl.egenden 
Abhange am linken Ufer der Wolynka und nordostl. oberhalb der Pohodnice be. 
Malenic in der Nahe von Graphitgneis. Die lctztere Zone des Gesteins zieht sich 
augenscheinlich von Westen nach Oaten iiber den Wolynka-Fluss Inn. 

Gllmmerschieferartlger Biotitgueis 

Der schieferige Gneis geht stellenweise in glimmerschieferartigen Gneis iiber, 
der vorwiegend aus Glimmer und etwas Quarz besteht, wahrend der teldspat ganz 
fehlt oder nur sehr sparlich vertreten ist, so z. B. am rechten Wolynkaufer in. 
Durohschnitte der Bahn ostlich von Elcovic; am Abhange ostlich von Putkau im 
Contacte mit Granit. Im Durchbruche an der Bahnstrecke nordw. vom Hugel Bor 
bei Malenic im Contacte rait einein 1/5 m machtigen Aphtgange. 

Lagengneie, 

Diese Abanderung geht theils in feinkornigen Gneis, tl»eils.in QoawitBchirfer 
tiber; sie tritt auf im Einschnitte der Bahnstrecke bei der Station W.nterbe.g 
wo sie mit Chloritgneis abwechselt; siidw. bei Malenic oberhalb des Z.ege ofens 
i'n diinnschieferigen Gneis; an der Bahnstrecke siidw. von Malenic w.ederholt sich 
Sieselbe in einem hohen Felsen dreimal vor clem Einschnitte der Bahn, emmal 
im porphyrartigen Gneis eingelagert im Contacte mit der Minette, wo sie m 
Quarzitschiefer ubergeht; die Minette hatte aber keinen Emfluss auf itare Ausbildung; 
.,„   i     T, ,     »     i ]       „„ u\i„a\ Rnr wechsellagert sie mit schietengem Gneis. <ll> der Bahnstrecke nordw. von Hugel noi wewi»e"»»°"' 

Biotitffturender (iranitgneis, 

m zwar ein g r o b k o r n i g e r kommt vor: bei Milivic, Hostic, Milinkovic auf 
<ie»n HradiSte bei Sousedovic,   auf dem Berge   „Cervena*  bei StriteS  usw.   Mehr 
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verbreitet ist jedoch dor k 1 e i n- bis feinkornige Granitgneis der gewohn- 
lich im Contacte mit Granit and Syenitporphyr auftritt, so westnordw. von Winter- 
berg im Contacte mit Granit bei Kfesany, ostlich von Putkau auf dem Hajek- 
Berge, am Abhange des Racover-Berges im Contacte mit Granit; an der Bahn- 
strecke nordostl. von der Station Elcovic im Contacte mit Granit; westlich unter- 
halb des Cefeneckammes mit rothem Feldspat; bei Vorder-Zborovic neben der 
Bahnstrecke am Westabhange des Hiigels Vlcina ,• nordostl. von Vorder-Zborovic im 
Bogen des rechten Wolynka-Ufers im Contacte mit Syenitporphyr; siidostl. von 
Vorder-Zborovic im Liegenden des Kalksteines, usw. 

Augengneis. 

Am Nordwestabhange der Cote 623, siulw. von Malenic tritt in einer Schlucht 
ein Felsen hervor, in dem eine 1 m machtige Bank diinnschieferigen Gneises zutage 
tritt; in den Felstiiimmern sind Platten von Augengneis enthalten, den wir aber 
anstehend nicht gefunden haben. In der Niihe des in unserer Karte verzeichneten 
Gebietes tritt der Augengneis bei Mehlhiittl oberhalb Gross-Zdikau auf. 

Poryhyrartiger Gneis. 

Diese Abart erscheint in typischer Entwicklung ausserhalb des TJmfanges 
unserer Karte ostlich von Wolin bei Cepfovic; in unserem Gebiete an der Strecke 
siidw. von der Haltestelle Malenic vor dem Lagengneis fiihrenden Durchbruche; aus- 
geschieden sind in demselbea kleinere Concretionen von Biotit eiuschliessenden Feld- 
spatkrystallen; im Einschnitte der Bahnstrecke nordl. von der Station Cestic- 
Strunkovic zwischen Aplit und Minette. In Blocken siidostl. von Malenic am Wege 
nach Zalezly, wo in einem grobkornigen Gemenge grossere Feldspatkrystalle aus- 
geschieden sind. Derselbe erscheint ferner auf dem Hiigel Cefenec bei Cote 597 und 
im Durchbruche der nach Blatna fiihrenden Balm Ostlich von der Station Strakonic. 

Z wei gli m mer- Gneis 

mit granitischer Structur tritt westsiidw. von Wintcrberg zwischen Granitgiingen 
auf; mit kornig-flaseriger Structur am rechten Wolynka-Ufer siidlich von Zuzla- 
witz; mit bandartiger Structur an der Bahnstrecke nonlw. von dem Hiigel Bor 
bei Malenic. 

Graphitgneis, Graphitschiefer nnd Graph it. 

Graphitgneis  konimt  nordwestl.   von  Wiuterberg  bei   Ilabic   vor,   Graphit- 
schiefer tlieilweise mit reinem Graphit nordostl. von der Station Elcovic im Durch- 

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



15 

schnitte der Bahnstrecke; nordw. von Malenic „na Strani"; am linken Wolynka- 
Ufer hinter „Jificek" nordlicli von Malenic; am Bethan und am Doubka bei 
Malenic und endlich siidlich von Wolin unter der Kapelle „Maslicka". 

Chloritgneis. 

Im Durchbruche der Bahnstrecke siidostl. von der Station Winterberg und 
im Kalksteine bei Ckyii. 

Scbieferiger Sericitgneis. 

Im Einschnitte der Bahnstrecke siidostl. bei der Station Winterberg, 
wechsellagernd mit Granulitgneis, bei Nemetic neben dem Wege siidlich unter 
nZamek" mit nordostlichem Einfallen. 

Anipbibolgneis und Ampbibolit. 

Im Durchschnitte siidostl. bei der Station Winterberg erscheint diese Ab- 
andoning unregeluiiissig zwischen Gangen von Syenitaplit eiugelagert. Im Durch- 
bruche siidl. vor und nordl. hinter der Haltestelle Raci treten Ampliibolitiager in 
einem schieferigen Gneis auf; ausserhalb unserer Karte bei Skala ostl. von Wolin. 
Amphibolhaltiger Granitgneis kommt in Blocken am Wege nach Zalezly ostlich von 
der Station Elcovic vor. Amphibolit erscheint im Gneise in kleineren Nestern im 
Contacte mit Aplit im Durchbruche der Bahnstrecke am nordw. Abhange des 
Hiigels Bor bei Malenic, ebenso im Kalksteinbruche des Opolenec bei Zuzlawitz. 

Granatgneis. 

Am linken Wolynka-Ufer nordl. von Malenic im steilen Felsen dstl. von 

der Pohodnice. 

Fibrolit- (Sillimanit-) Gneis. 

An der Bahnstrecke siidwestl. von Malenic vor dem Durchbruche der 

Bahnstrecke. 

Granulitgneis und Granulit. 

Granulitgneis mit untergeordnetem Biotit erscheint stellenweise ziemlich 
"ft in einzelnen den. Gneise eingelagerten Lagen, untergeordneter tritt Biotitgra- 
Qulit ebenfalls in Lagen auf, die dem Gneise eiugelagert sind; vereinzelt erscheint 
lypischer Granulit mit Granaten. Granulitgneis uud Biotitgranulit treten im Ein- 
schnitte der Bahnstrecke siidostl. bei der Station Winterberg auf, wo sie mit 
Sericitschiefer   wechsellagern;   nordl.   von   Winterberg   am   linken Wolynka-Ufer, 
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oberhalb des Ida-Thales; am linken Wolynka-Ufer zwischen Ckyfi nnd Havrda's- 
Miihle; westlich von Malenic rechts von der nach Elcovic fuhrenden Strasse; 
nordwestl. von Malenic am linken Wolynkaufer in einem steilen Felsen; bei der 
Haltestelle Raci; siidostl. bei NemStic in dem Gneisvorsprung und siidlich am linken 
Wolynkaufer; bei Vorder-Zborovic; nordostl. von Vorder-Zborovic hinter der Wo- 
lynka-Krummung; typischer streifiger Grauulit an der Bahnstrecke sudwestl. von 
Malenic in einer miichtigen, dem Porpliyrgneis-Felsen eingelagerten Lage; feinkorni- 
ger Granulit mit grossen Granaten kommt in Bliicken an der Doubka nordlicli 
von Malenic vor. 

Qiiarzschiefer, Quarzit und Quarz. 

Der Lagengneis   geht stellenweise   in Quarzschiefer   fiber,   dor   vorwiegend 
aus Quarz und  untergeordnetem Biotit besteht, so z. B. an der Bahnstrecke sud- 
westl. von   der Haltestelle   Malenic,   nordostl.   von hier tritt das Gcstein in einer 
machtigeren, feinschiefrigen Bank auf;   nordlicli   von   Pfechovic   im   Contacte mit 
Syenitporpbyr; nordl. von Wolin am linken Wolynkaufer. In Biinken erscheint am 
Ostabhange  des  HradistS bei Strakonic  Quarzit.    Ausser  reiclilichen Adern   aus- 
geschiedenen  Quarzes, die den Gneis, Granit und Syenitporpbyr so oft durchsetzen, 
tritt ausgescbiedener Quarz in bedeutenderem  Umfange  namentlich im Gneise bei 
Plane unweit Gross-Zdikau auf. Krystallinischer Quarz und Quarzit tritt stellenweise 
in Form von machtigeren   Gangen auf, so z. B. siidostl. von Mladikov; ein schwii- 
cherer Gang erscheint am Nordabhange   des Ceirenec,   seine Fortsetzung lasst sich 
bis ostlich von Zalezly verfolgen, ein langer miichtiger Gang zieht sicb nordw. von 
Starovo   bin.    Kleinere Einlagerungen   von   Quarz   und   Quarzit  sind  siidostl. bei 
Gross-Zdikau, auf dem sudwestl. Abbange des Racover-berges, wo audi Rosenquarz 
vorkommt, und auf seinem siidostl. Abliange   in der Richtung  gegen  Rafiov, sowie 
aucb bei Zfrec. Grossere undurcbsichtige Quarzkrystalle und Quarzitblocke konimen 
nach   Zepbarovich   im Walde   nordlicli   von Ckyii   vor;   Quarz   tritt   auch im 
Srbsko-Walde bei  Strakonic auf,   wo er friiher  fiir Glasfabriken gewonnen wurde. 

IJber   den   Quarz-   und   Fluorit-Gang   bei Mutenic   wird   waiter   unten be- 
richtet werden. 

Mikroskopische Beschaffenheit einiger wichtigeren 
angefiihrten Gesteine. 

KOrnig-schnpplger Biotitgneis. 

Diese Abart herrscht in dem siidwestliclien und westlichen Theile unsereS 
Gebietes vor. Die folgende Beschreibung 10) betrifft den Gneis aus dem SouSava- 
Walde siidlich   von Zdikau,   westlich von Winterberg.   (Ausserhalb unserer Karte.) 

10 J. N. Woliirich: Ilercynische Gaeisformation nsw. hat dnnselben nnter dem Namen 
„schuppiger Gneia" im Sinae Zepharovich's besohrioben, raikrosk. Abbildung auf Taf. VIII • 
Nro. 1. 
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In das vorherrschende, allotriomorphe Gemenge von Quarz und Feldspat 
sind unregelmassig Gliramerblattchen eingestreut. Der Feldspat, Orthoklas, erscheint 
m unregelniiissigen Korneni oder unvollkommenen Krystallen; der Quarz kommt 
ebenfalls in unregelmassigen, glashellen, bis 0'3 mm grossen Kiirnern vor; manclie 
grossere Korner schliessen kleinere Quarzkorner ein, die haufig senkreclit zur opti- 
schen Achse orientiert sind; der Quarz enthalt Fliissigkeits-Einschliisse und Gas- 
poren, sowie audi Apatitnadeln. Der Glimmer ist braunrother Biotit; accessorisch 
treten mit dera Biotit verwachsen Muscovitblattchen, feine Fibrolitfasern, ferner 
Magnetit- und Pyritkorner auf. 

Schieferiger Biotitgneis 

erscheint an der Balmstrecke nftrdl. von Winterberg beim km 31-4 in machtigen, 
festen Lagen. Es ist dies ein allotriomorphes Gemenge von Feldspat, Quarz und 
Glimmer. Der Feldspat ist vorwiegend Orthoklas, ferner Glieder der Oligoklas- 
Andesin Reihe; der Biotit oft idiomorpli umgronzt, zum Theil chloritisiert; acces- 
SOrisch: Apatit, Titanit und Muscovit. 

An der Balmstrecke siidwestl. von Malenic tritt er vor dern Walde in 1 m 
Miichtigen Biinken auf; er besteht aus Feldspat, Biotit und wenig Quarz; die 
^eldspate sind Orthoklas und etwas Oligoklas. 

Diinnschicferiger Biotitgneis. 

An der Bahnstrecke nordlich von Bohumilic sudlich bei Smit's Miihle tritt 
6r in festen, machtigen Biinken im Contacte mit Aplit auf. Er besteht aus einem 
Gemenge von Biotit und Quarz, weniger Feldspat; Feldspat: Orthoklas und 
Glieder der Oligoklas-Albit Reihe. Entfernter vom Contacte ist der Biotit nicht raehr 
So reichlich und die schieferige Structur nimnit allmahlig ab. 

Biotit -lagengneis. 

Derselbe stammt aus dem Durchbruche an der Bahnstrecke nordlich von 
Galenic am Nordwestfusse des Ilugels Bor. Seine Streichrichtung geht von SO 
gegen NW mit einem Einfallen nach NO unter etwa 40°. Besteht aus Feld- 
spat, Quarz und Biotit; accessorischer Sillimanit ist spiirlich vertreten. Er ist 
theila etwas feinkornig mit reichlicherem Biotit, theils grobkornig mit sparli- 
cll'»ni Biotit. 

Die lichtere und dunklere Streifung ist mit verschiedener Korngrosse und 
bedeutendem Biotitgehalt verbunden und macht den Eindruck der Schichtung von 
Sedimentargesteinen. Mit Riicksicht darauf, dass das Gestein Sillimanit enthalt und 
die Structur von umkrystallisierten Gesteinen besitzt, ist es fast sicher, dass es 
ein umkrystallisiertes Sediment ist. Diese Folgerung wird weiters durch 
d«i Umstand uuterstiitzt, dass dieser Gneis in unserem Gebiete (jetzt allerdings 
bereits krystallinische) Kalklager eingelagert enthalt. 
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Porphyrgneis. 

Derselbe tritt an der Bahnstrecke siid.-west. von Malenic in Biinken auf, die 
in Lagengiieis iibergehen; es ist dies ein kornig-flaseriges Gemenge von Feldspat 
und Biotit, in dem grossere, Biotit einschliessende Feldspatkrystalle ausge- 
schieden sind. 

Der am Nordostende des Cerenec-Gipfels bei Malenic neben Granitgneis mit 
rotbem Feldspat auftretende Porphyrgneis ist bedeutend verwittert, von lichter 
Farbe und granitischer Structur. Deutlich treten in ihm unter den iibrigen Bestaud- 
theilen blauliche Feldspatkrystalle beivor, die eine Liinge von bis 1 cm und eine 
Breite von 03 cm erreiclien. Er besteht hauptsachlich aus Feldspaten, Quarz, 
Biotit, zu denen Turmalin hin/utritt; accessorisch koinmt reichlicher Titanit, weiter 
Zirkon, Muscovit und Pyrit vor. Von Feldspaten sind vertreten: Orthoklas, Mikro- 
klin, Mikroperthit, Orthoklas mit Albit und reichlicher Albit. Bemerkenswert ist es, 
dass ein Theil der Feldspate dieses Gesteines eiiaer Metamorphose in Muscovit 
unterlag; es wurde beobachtet, dass das Verwittern gewoknlich in der Mitte des 
Individuums beginnt, viclleicht deswegen, weil dort eine grossere Menge von Ein- 
schliissen concentriert war; manchmal kommt jedoch audi das Gegentheil davon 
vor, nanilich dass der Rand des Feldspatindividuums schon metamorphosiert ist, 
wahrend der Kern noch unversehrt ist. Der Quarz hat die Form von allotrio- 
morph umgrenzten Kornern; der Biotit unterliegt ofter der Umwandlungin Chlorit 
und ist oft verbogen. Zu dieseu Bestandtheileii tritt oft noch liclitbrauner, keine 
Kinschlusse enthaltender Turmalin hinzu, welcher fast volistiindig zertriimmert ist, 
so dass sich nur unscheinbare Spuren der idiomorphen Ausbildiuig erhalten haben- 
Dieser Umstand, so wie der verbogene Biotit weisen auf eine; kataklastische Erscheinung 
hin. Von accessorischen Bestandtheileii erscheint am reichlichsten Titanit in Form 
von unregelmassigen, schwach rosenrothen Kornern. Er pfiegt fast in alien Gemeng- 
theilen des Gesteines eingeschlossen zusein; namentlich befindet er sich in Quarz - 
linsen, die in den Feldspaten des beschriebenen Gesteines eingeschlossen zu scin 
pflegen 

Kornig-flaseriger Zweiglimmer-Gneis. 

Derselbe stammt aus Ubergangslagen in schieferigen Gneis des rechten 
Wolynka-Ufers niirdlich von der Cote 615, sudlich von Zuzlawitz. Die Schichten 
fallen bier unter ungefiilir 45" gegen SO ein. Die Geinengtheile dieses GIKMSCS 

sind ausser vorwiegendem Quarz, Orthoklas und Oligoklas noch Biotit und Mus- 
covit. Accessorisch erscheinen Magnetit, Sillimaiiit und Zirkon. 

Der Biotit des Gesteines ist rothlich-braun, optisch einaxig; der mittlere Bre- 
chungsexponent ist deutlich grosser als der des Muscovits. Er schliesst haufig 
Magnetitaggregate, bisweilen auch ein Zirkonkornclien ein, welches dann von eineW 
pleochroitischen Hofe umsiiumt zu sein pflegt. Infolge der Zersetzung erhiilt er eine 
grtlne, ofters aber eine gelbe Farbe; die Begrenzung ist allotriomorph. Der lichte 
Glimmer ist im Diinnscbliffe nicht nur hell, sondern grossentheils auch etwas 
griinlich gefarbt. 
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Die Feldspate und der Quarz haben dieselbe Beschaffenheit wie in gewohn- 
liclien Gneisen; sie sind allotriomorph begrenzt und schliessen feine, eine wasser- 
fthnliche Flttssigkeit enthalteude Poren, sowie spiirlichen Sillimanit cin. 

Der Quarz ist von zweierlei Korngriisse, niimlich durchschnittlich 2 mm 
Oder durchschnittlich nur etwa O09 mm. Die Umrisse der grosseren Korner sind 
zahnartig gelappt; zu diesen Kornern gesellen sich Aggregate kleinerer, unregel- 
miissig begrenzter Korner, welche den Eindruck machen, als ob sie entweder durch 
Zersplitterung des Eandes der grosseren Korner entstanden wiiren, oder als ob sie 
Gruppen von Einschliissen wiiren, die in jene grosseren Korner tief hineinragen 
Die Durchschnitte der grosseren Quarzkorner besitzen allerdings hiiufig ein unduloses 
Ausloschen, aber die Feldspatkorner der Nachbarschaft zeigen keine groberen 
Kataklasersclieinungen; es ist also moglich, dass das undulose Ausloschen des 
Quarzes grossentheils als Folge des Schleifens des Diinnschliffes zu betrachten ist. 
Es ist niclit ausgeschlossen, dass diese zweifaclie Aggregation des Quarzes auf 
seinen zweifachen -- authigenen und allothigenen — Ursprung hinweist. Der in 
manchen Quarzkornern eingeschlossene Sillimanit charakterisiert das Gestein als 
reich an Al,Os und als ein vor der Krystallisation wahrscheinlich klastisches Ge- 
stein. Die Felspate weisen allerdings hiiufig Sprunge auf, doch sind sie nicht in 
kleine, zu einander verschiedenartig orientierte Korner zertriimmert. 

Die Muscovitaggregate pflegen theilweise eine regeliniissige Structur aufzu- 
weisen, besonders die ihnen beigemengten Biotitblilttclien sind manchmal senkrecht 
zu einander orientiert. Man kann annehmen, dass sie durch Metamorphose aus einem 
anderen, iilteren Minerale entstanden sind. Der Biotit tritt entweder in einzelnen 
Individuen oder in Aggregaten auf; letztere umschliessen dann entweder den Feld- 
Spat oder sie sind den feinen Quarzaggregaten beigemengt ohne klastische Erschei- 
nungen. Aus den Konturerscheinungen liisst sich schliessen, dass beide Gemengtheile 
haufig in der Entwicklung einander ini Wege standen. Ausserdem sind G-eckige 
Biotitschiippchen stellenweise im Quarz- und Feldspat eingeschlossen. Das Ganze 
spricht far die Krystallisation in einer Phase; das Gestein besitzt den Charakter 
eines umkrystallisierten Gesteines -- obwobl uogewiss --- ob eines sedimentar kla- 
atischen oder eines anderen zusammengepressten Gesteines. Ahnliche Eigenschaften 
des Gneises aus der Umgebung der Burg Hus (Gans) zwische.i Zablat und Wallern, 
also aus einer den unserigen ziemlich nahen Gegend, beschreibt J. L. Barvir, 
welcher nachweist, dass dieser Gneis durch Umkrystallisierung aus einem ursprunglich 
sedimentiir-klastischen Gesteine entstanden ist. 

Sclmppi^er Zweiglimnier-Gneis 

Dieses von Aplit durchsetzte Gestein mit schiefenger Struktur stammt vom 
Aufsdilusse auf der Strecke nordwestlich von Malenic, westlich von den. Berge 
Bor.«) Dieser Zweiglimnier-Gneis enthalt accessorisch auch Sillimanit und Apatit 
in breiten Saulen. Von den Feldspaten kommen in demselben Orthoklas, etwas 
Mikroklin, Orthoklas-Mikroperthit, accessorisch auch etwas Ohgoklas vor. 

,4) Jos. Woldfich 1. 0. 
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Zweiglimmeriger Granitgneis. 

Derselbc tritt sttdwestlich von Winterberg unter dem Walde zwiscben 
Giingen zweigliinmerigen feinkornigen Granits auf. Er bestelit aus Orthoklas und 
Albit, aus Quarz, aus theilweise zersetztem Biotit und aus Muscovit, accessorisch 
erscheinen Titanitkornchen. 

Kfirnig-flaseriger Chloritgiieis. 

Im Einschnitte siidostl. von der Bahnstation Winterberg tritt das Gestein in 
Lagen ira Hangenden der Minette auf und wird von eincr Aplitader durchsetzt. 
Feldspat und Quarz sind in demselben vorwaltend. Fcldspate: vorwiegender Ortho- 
klas, Mikroklin mit Gitterstruktur, welcher Quarz und in parallelen Reihen ge- 
reibte Poren einschliesst, und lamellierter Albit; der Quarz ist allotriomorph aus- 
gebildet; der Chlorit ist aus Biotit umgewandelt; reichlicher Titanit ist in der Um- 
gebung des Chlorits bei der Umwandlung desselben aus Biotit ausgeschieden. 
Magnetitstaub ist hie und da zerstreut; accessorisch koninit Muscovit vor. 

Schieferiger Amphibolgneis. 

Derselbe ist im Einschnitte siidostl. bei der Bahnstation Winterberg unregelr 
massig zwiscben Giingen syenitischen Aplits eingelagert. 

Dieses diinnschieferige Gestein ist infolge grosserer Kornchen weissen 
Feldspates etwas gefleckt und besteht aus Amphibol, aus Plagioklasen, Mikroklin, 
etwas Quarz, Biotit und Kornchen von Magnetit. 

Amphibolit tritt im Gneise im Bahndurchbruche vor und hinter der Halte- 
stelle Raci auf. Es ist ein korniges Gemenges von vorherrschendem Amphibol, von 
Quarz und Feldspat. 

Der Amphibolit, welcher im Kalksteinbruch Opolenec bei Zuzlawitz ia 
Linsen des Gneises am Contacte mit Aplit vorkommt, ist ein feinkorniges Ge- 
menge von Feldspat und Quarz mit vorwaltendem stengeligen Amphibol. 

Der Amphibolit aus dem Durchbruche auf der Bahnstrecke nordwestl. von 
dem Berge Bor bei Malenic bildet im Gliinmerscliiefergtieis im Contacte mit 
Aplit Linsen, die aus einem feinkornigen Gemenge von vorwiegendem Amphibol, 
Plagioklas und etwas Biotit bestehen. Auch erscheint hier eine Linse einer tur- 
malinischen Pegmatitconcretioh. 

Kleinkorniger (iranatgneis. 

Derselbe stammt vom linken Ufer der Wolynka nordlich von Malenic, ost- 
lich von der Pohodnice ; er enthiilt Quarz, Orthoklas, Glieder der Oligoklas-Albit 
Reihe, Biotit, accessorisch rothbraune bis 1 cm grosse Granaten. 
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Pibrolit- (Sillimanit-) Gneis. 

Feinschieferiger Sillimauitgneis tritt auf der Babnstrecke siidw. von Male- 
fic, vor doin Durchbruche auf; or enthalt Quarz, zuni Theile chloritisierten Biotit 
und Sillimanit; die Feldspate sind untergeordnet und zwar: Oligoklas und Albit, 
wenig Ortlioklas,  accessorisch ersclieint reichlicher Apatit und Titanit. 

Granulitgiieis. 

Dieses im Einschnitte siidostl. bei der Station Winterberg hervortretende Gestein 
ist ein Gemenge von Quarz und Feldspat mit uutergeordnetem Biotit; stellenweise 
sind aus Pyrit entstandene KSrnchen von Hamatit eingespraigt. 

Nordlich von Winterberg, am rechten Ufer der Wolynka, siidostl. von Ilabic, 
besteht das Gestein aus einem kleinkornigen Gemenge von Quarz, Feldspat und 
Untergeordnetem Biotit und Muscovit. 

Has binter Vorder-Zborowic nordlich liinter dem Durchbruche der Babn- 
strecke in machtigen Biinken gelagerte Gestein ist ein kleinkorniges Gemenge von 
feldspat und Quarz, in dem sparlicher Biotit streifonartig eingereiht ist. 

Kleinkorniger Grauiilit 

Tritt am linken Ufer der Wolynka, westlich vomJificek bei Malenic in mit 
Gneis wechsellagernden Biinken auf, welche ihrer licbten Filrbung wegen weit 
sichtbar sind. 

Er besteht aus Feldspat und Quarz und aus sebr sparlichem Biotit und 
Muscovit; access, erscheinen aus Pyrit entstandene Kornchen von Hamatit. 

Ein feinkorniger Granulit-Block, welcher an dem von Malenic gegen Wolin 
ftihrenden Pi'ade nordostl. von Bethan liegt, euthiilt: Orthoklas, Glieder der Oligo- 

•klas-Aibit Reihe, Quarz und accessorisch grosse Granaten. 

Feinkorniger Quarzschicfer. 

Derselbe erscheint nordlich von Wolin, westlich von dor Cote 575 am lin- 
ken Ufer der Wolynka. Er besteht aus vorwiegendem Quarz, aus Biotit und Ortho- 
klas, access. Oligoklas, Apatit und Magnetit, und lost sich in 1 cm dicke Platten 
ab. Auf der Babnstrecke siidostl. von Malenic nahe einem Syenit-Porphyr be- 
steht das Gestein aus fast lauter Quarz, etwas Biotit mit Spuren von Feldspat. 

Krystallinischer (Juarz.") 

Siidostl. von Mladikov tritt am linken Ufer des Spulkabaches  rifformig  ein 
•niichtiger Quarzgang zutage. 

") ,T. N. Woldfich: Hercynische (Ineisformation. 1. c. 
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Derselbe besteht aus einem krystallinischen Gemenge von grossercn Kornern, 
theilweise vollstandigen Krystallen (« l\ P.), die Oil mm lang, 0'065 mm breit 
und zwischen sehr feinen Quarzkorncheu eingebettet sind. Die grossercn Krystalle 
sind innen getriibt infolge von Flussigkeits- und Gaseinscbliissen, sowie audi von 
spilrlichen dunklen Punktchen, die regelmiissig langs der bellen Riinder des Krystalls 
gelagert sind.   In Hohlungen des Gesteines  sind  reine Quarzkrystalle  ausgebildet. 

Eine ahnliche Struktur hat der Quarz, welcher sich in einem Gange 
nordwestl. von Starovo16) von NNO gegen SSW in einer Lange von mehr als 
Vj km binzieht; derselbe ist ebenfalls sehr rein. Der Dunnschiff zeigt aber keine 
vollstandig begrenzten, grosseren, sondern nur unregelmassige, durchsichtige und 
durch Gas- und Fliissigkeitseinschlusse getriibte Krystalle; dieselben ruhen eben- 
falls zwischen sehr feinen Quarzkornchen. 

Spuren von Gold oder Pyrit wurden weder makroskopisch noch mikroskopisch 
in beiden Quarzen vorgefunden. Im Quarz von Starovo erscheinen uuscheiii- 
bare Spuren von Limonit. In grosseren Hohlungen dieses Quarzes kommen an den 
Wiuiden Drusen weissgrauer, halbdurchsichtiger, bis 5 cm langer Krystalle vor, 
die fast insgesainmt Pyramidenniichen aufweisen; die Flachen + R, und — R 
sind entweder gleichmassig entwickelt oder die -f- R Flachen wiegcn vor. Ein 
Exemplar wies vorwaltende, einander gegeniiberliegende zwei Flachen + R und 
— R auf, so dass anstatt der Pyramidenspitze eine Langskante entstand. Die Pyra- 
midenfiachen sind dadurch etwas interessant, dass sie von symmetrisch aufliegenden 
kleinen dreiflachigen Pyramiden bedeckt werden, deren mittlere Flache vorherrscht 
und durchwegs in einer zur entsprechenden Flache des grossen Krystalles paral- 
lelen Ebene gelegen ist. 

Der Urkalk und seine Verbreitung. 

Einlagerungen krystallinischen Urkalks im Gneis sind im Gebiete des Wo- 
lynkathales ausgenommen den siidlichen Theil von Winterberg bis zum Kubany, 
ziemlich zahlreich und zwar zumeist der Streichrichtung des Gneises concordant. 
Der Kalkstein besitzt durchwegs eine krystallinische Struktur, ist grob-, klein- bis 
feinkornig (Marmor) und zuineist ziemlich rein; accessorische Bestandthoile und 
beigemengte Mineralien kommen in demselben haufig vor. In chemischer Beziehung 
ist es vorwiegend ein Calciumcarbonat (CaC03) oder er enthalt auch Magnesium- 
carbonat (MgC03) und wird dadurch dolomitisch. Korner von Quarz, Feldspat und 
Schiippchen von Grapbit und Glimmer und Pyrit-Kornchen sind in ihm ofters ein- 
gesprengt; mit zuuehmendem Glimmer erhalt er mitunter eine schieferige 
Struktur. 

Der Kalkstein unseres Gebietes wurde mehr oder weniger eingehend von 
Hochstetter, v. Zepharowich, J. N. Wo Id rich uad Jos. Wo Id rich io 
den friiher angefiihrten Schriften beschrieben. Er kommt in grosseren oder 
kleineren   Lagern  vor  und  zwar  am  linken Wolynkaufer:   nordlich   von  Winter- 

l0) J. N. Woldfich: Ueologicku pfispfivky z jiznich Cech 1. c. 
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berg, sudostl. von Modlenic, bei Vyskovic, bei Urowic, bei Zuzlawitz, bei Zdirec, 
feei Mladikov (zum Theil feinkorniger Marmor), bei VonSovic, zwischen Dolan und 
Spule, nordwestl. vou Dolan, siidl. von Spule, bei Ckyn, nordl. von Elcovic, nordl. 
v<m Malenic in einigen Lagern, am Betlian in drei miichtigeren Lagern, nordwestl. 
v<m ZleSic,   bei  Amerika,   bei Starovo,   sudostl.   von Zechovic,   nordl.   bei Wolin, 
sudostl. bei Nihosovic. 

Am rechten Wolynkaufer: ostl. von Vicomil (ausserhalb der Karte, niit aus- 
gedehnter Hohle), ostl. von Zuzlawitz am Opolenec mit Resten einer eliemaligen 
Hohle (des denkwurdigen Fundortes diluvialer Tundren- und Steppenfauna, sowie 
auch des Diluvialmenschen), bei Setechovic, bei der Bahnstation Wolin, siidl. von 
Strunkovic a. d. W., ostl. von Vorder-Zborovic, ostl. bei Strakonic an der Bahn- 
Strecke nach Blatna,' bei Hinter-Ptakovic (ausserhalb der Karte). 

Zumeist sind diese Kalke mittelkornig; am dichtesten sind die Kalksteine 
in den Steiubriichen bei Ckyn, bei Elcovic und nordl. bei Malenic. Die Farbe ist 
gewohnlich weiss, manchmal bliiulich und etwas grau. Mitunter wechselt die Far- 
bung band- odor wolkenartig. 

Accessorischer Glimmer ist besonders in den Kalksteinen bei Malenic, Ckyn, 
ZleSic und Setechovic enthalten; Graphit erscheint eiugesprengt in einzelnen 
Scliiippchen in bandartigen Streifen oder unregelmassigen Concretionen bei Zechovic 
«nd ZlescMc; Steatit bei Elcovic; oft pflegt audi Amphibol beigemengt zu sein. 
Weitere makroskopische und mikroskopiacfae Gemengtheile werden an betreffender 
Stelle behandelt werden. 

Der grobste Urkalk komint vor zum Theil am Opolenec-berge bei Zuzlawitz, 
ostlich vom Gipfel des Patek bei Malenic, im Steinbruche ganz nahe oberhalb 
Wolin und im Pravda-Steinbruche bei Starovo. Der dichteste weisse Marmor er- 
scheint in einer schwachen Bank des Steinbruches am Kani vrch bei Strakonic. 

Mikroskopische und chemische Beschaffenheit 
einiger angeflihrter Kalksteine. 

Krystallinischer Kalkstein von Zuzlawitz.17) 

Derselbe tritt am rechten Ufer der Wolynka in der Anhohe „Opolenec" auf. 
Mikroskopisch wurde er von Jos. Woldfich18) untersucht und beschneben; 
'las betreffende   Handstiick   stammt   aus   der   mittleren   Bank   dieses   miiclitigen 
Lagers. 

Die Grosse des ziemlich gleichmiissig entwickelten Kornes betriigt durch- 
schnittlich 0'6 mm, im Diinnschliffe zwischen gekreuzten Nikols sind die feinge- 
zahnten Umrisse der reichlich  polysynthetisch   lamellierten Kornchen   deutlich zu 

'->) J. N. Woldrich : Geologick<5 pfispfivky z praliorniho litvaru jiznfch (Jech 1. c. 
lfl) Jos. Woldfich: 1. c. 
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erkennen. Aus letzterem Merkinale kann man scliliessen, dass die Hauptmasse hier 
Calciurocarbonat und lcein editor Dolomit ist, dein wenigstens eine reichere po- 
lysyntlietische Lamellierung fehlen wiirde. 

Bezuglich der polysynthetisclien Lamellierung des Kalksteins bemerkte auch 
H. L. Barvlr (in der oben angefiihrten Abhaudlung (iber den Urspruug des Gneises 
von der Burg Hus), dass sie im Kalkstein mit zunehrnender Lichtbrechung, also 
mit zunehmendem MgO abnimmt. 

Auch Rosenbusch'") ftlhrt die Anwesenheit polysynthetischer Lamellierung 
im Kalkstein als em Merkmal an, wodurch sich der Kalkstein vom Dolomit unter- 
scheidet. Auf eine ahnliche Erscheinung hat J. N. W o I d f i c h beim Urkalke von 
Zdikau hingewiesen.20) 

Die Kdrner enthalten sehr zahlreiche, mit glasheller Fliissigkeit und Gas 
gefullte Poren, ausserdem etwas feinen dunklen Staid), zum Theil vielleiclit Krz- 
staub. Stelleu mit zahlreichen Poren erscheinen im auffallenden Lichte weiss, und 
es liisst sich schliessen, dass die Hauptursache der weisson Filrbung des Kalksteins 
in Handstiicken die eben angefiihrten, erst mit dem Mikroskope sichtbaren 
Poren sind. 

Accessorische Gemengtheile dieses Kalksteins bilden sporadisch zerstreute 
kleine Schiippchen von Phlogopit und Muscovit; diese sind im Diinnschliff 
durchsichtig, jene sehr schwach braunlieh. Sie sind entweder zwischen die Calcit- 
korner eingesprengt oder auch in denselben eingeschlossen. 

Beim Vergleich der Kalksteinkdrner untereinander erkennt man, dass sich 
dieselben in ihrer Ausbildung hindcrten, und man kann auf eine einphasige, walir- 
scheinlich sclmell stattfindende Krystallisation schliessen, ahnlich wie bei dem von 
H. L. Barvlr beschriebenen Kalksteine von der Burg Hus. Demgemass besitzt 
also der krystallinische Kalkstein den Charakter eines u m k r y s t a 11 i s i e r t e n 
Gesteines. 

Stellenweise ist der Xnzlawitzer Kalkstein etwas kleineren Kornes und von 
kleinen, griinlichen Serpentin-Partien durchsetzt; ausserdem kann man in 
ihm kleine, braunliche Chon dro ditkor ner beobachen. 

Es gibt Partien, in denon die Menge des Serpentins fast der Menge des 
Carbonats gleichkommt; dann zeigen die meisten Carbonatkorner unter dem Mi- 
kroskope nicht mehr die vielfache Lamellierung und die Umrisse niiheru sich mehr 
der idiomorphen Ausbildung nach R, es sind dies also grosstentheils Doloinit- 
korner. 

Aus der mikroskopischen Untersuchung des Diiiinschliffes ergibt sich weiter, 
dass der Serpentin eigentlich durch Umwandlung des Chondrodits entsteht und 
dass das Gestein accessorisch auss.er Phlogopit auch kleine Kornchen blassen 
Sphalerits und Spuren von Gale nit enthalt. 

Der Chondrodit ist nur selten zum Theil gerade begrenzt, stellenweise ist 
eine Anniiherung zur idiomorphen Entwicklung. Der durchschnittliche Wert des 
Brechungsvenndgens ist urn wenig grosser als im Kalke.    Er bietet  grosstentheils 

10j Islemente der (resteiaslehre. Stuttgart 18!)S pag. 409. 

'-'") J. N. Woldfich: Hercynische Oneisformation 1. c. 
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farblose Schiiitte, doch ist niclit selten der charakteristischc Pleochroismus deutlich 
entwickelt:   || a licht citronengelb, etwas briiunlicli,   ||c weisslich bis farblos. 

Das Serpentingewebe ist im Diinnschliffe fast farblos und nicht pleochroi- 
tisch, zwischen gekreuzten Nikols erinnert es an die Struktur eines aus Pyroxen 
entstehenden Serpentins. Das Liehtbrechungsvermogen ist ungefahr dasselbe wie 
das des Kanadabalsams, die Interferenzfarben sind hochstens gelblichweiss, und 
man kann schliessen, dass die grosste Doppelbrechung des Serpentins umgefahr 
dieselbe ist, wie die des Quarzes; im Ganzen ist sie wenig verschieden von der 
des Feldspates, jedoch deutlich niedriger, als sie bei grunein, eisenhaltigen Ser- 
pentin zu sein pflegt. 

Die Bander der Querscbnitte der Serpentinschuppchen sind oft fein gefranst; 
"•ie faserahnlichen Theilchen loschen zumeist parallel, manchmal jedoch auch 
schief aus. 

Der Phlogopit hat ungefahr dasselbe durchsclinittliclie Liehtbrechungsvermogen 
wie der Calcit; || oP sind die Sclmitte schwach braunlich und haben eine kaum 
merkbare Lichtabsorbtion, J_ oP sind sie fast farblos. 

Die Vermengungsweise des Calcits mit Dolomit und Chondrodit (resp. niitden 
Serpentinpseudomorpliosen nach Chondrodit) in eineni zweiten Probestiick bezeugt, 
dass alle drei genannten Mineralien geuieiusam entstanden sind. MgO scheint als 
Weseatlicher Bestandtheil des Doloraits und Chondrodits ausserdem zu bezeugeu, 
dass die Magnesia des Chondrodits auch desselben Ursprunges ist wie die Magnesia, 
des Dolomits, rathselhaft ist jedoch der Ursprung des zweiteu Gemengtheiles des 
Chondrodits, niimlich des Fluors. Weil es ferner Partien in dieseni Kalklager 
gibt, welche das genannte fluorhaltige Mineral nicht enthalten, kann man viel- 
leicht am ehesten auf einen besonderen Ursprung dieses Fluors von audersher 
schliessen, und es driingt sich der Gedanke auf, derselbe konnte ahnlichen Ur- 
sprunges sein wie in den Fluoriten in dor verhaltnisinassig ziemlich nahen Gegend 
v<>n MutSnic,S1) in beiden Fallen niimlicli diirfte das Mineral vielleicht einer Sub- 
stanz angehoren, welche die ehemalige Eruption des hiesigen Granitmagmas be- 
gleitete. Mit Sicherheit lasst sich dies freilich bisher nicht behaupten. 

.Aus (lemselben Kalksteinlager wurde endlich noch ein drittes Probestiick 
;u'sgesucht, welches ebenfalls einige Besonderheiten aufweist. Es ist wiederum 
firmer an Dolomit und enthalt griinliche Partien, die unter dein Mikroskope eine 
feine nadelformige bis faserige Struktur zeigen; die Anordnung der Fasern ist 
entweder durchwegs parallel und kompakter, oder derartig, wie sich Serpentin- 
schiiiipclien nach dem Olivia anordnen, oder iiberhaupt unregelmiissig. Ihre Zugr- 
hcirigkeit Hess sich jedoch nicht feststellen, obwohl dieselben mit einigen Mineralien, 
z- B. dem Wollastonit, Tremolit u. a. verglichen wurden. An manchen Stellen des 
Cesteines scheint doch Wollastonit vorhauden zu sein. 

Der Kalkstein ist geologisch mit dem benachbarten Gneise enge verbunden, 
niimlich demselben eingelagert. Die Umkrystallisierung des Gneises und Kalkes 
J'eschah wahrscheinlich zu der Zeit, in welcher das Magma der nahen Granitmasse 

") v. Zepharovich: fiber einige intercssaiite Minendvorkommen von Mutenic bei Strakonic 
111  l''»hmen. Jahrb. d. k. k. geol. li.  1853, pig. V.)i>. 
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empordrang, das mit dem Magma der spater beschriebenen Ganggesteine im Zusammen- 
hange stand. 

Da jedoch die Umiinderung des Kalksteines und Gneises weitgreifender ist, 
als man von einer blossen Coiitactwirkung des Granits erwarten konnte, so liisst 
sich schliessen, dass die Umkrystallisierung vielleicht hauptsiichlich (lurch dyna- 
niische WirJcung gleichzeitig zustandekam. Offenbar ist der Granit der durchforschten 
Gegend jiinger als der krystallinische Kalkstein und der Gneis. 

Die Sphaleritdurchschnitte haben in den Chondrodit enthaltenden Probe- 
stucken eine blassgelbliche Farbe; die Umgrenzung ist manigfach, manchrnal 
theilweise nach » 0, grosstentheils aber weisen sie verscbiedene allotriomorfe 
Formen auf. Das Mineral ist ein wenig dem Granat iihnlich, unierscheidet sich aber 
von diesem (lurch ein viel grosseres Lichtbrechungsvermogen, das so gross ist, 
dass der Sphalerit ohne Condensor (lurch Totalrefiexion ziemlich dunkel erscheint; 
ein weiterer Unterschied liegt in der vollkommenen Spaltbarkeit nach oo 0. Ausser 
feinen Poren schliesst er auch manchmal kleine Wiirfelchen oder Aggregate von 
Galenit ein. 

Da nun der Galenit den Sphalerit zu begleiten, ja sogar in demselben ein- 
geschlossen zu sein pflegt, kann man an einen gemeinsamcn Ursprung beider dieser 
Sulfide schliessen. Der Sphalerit ist manchmal ganz im Calcit oder Dolomit einge- 
schlossen, und es liisst sich kein Weg finden, der seinen s])iiteren Ursprung an- 
zeigen wlirde; wahrscheinlich krystallisierte manches Sphaleritkorn zugleich mit 
den Kornern des Calcits, Dolomits und Chondrodits. Dagegen wachsen einige kleine 
Serpentinschuppchen mit ihren scharfen Riindern in andere Sphaleritkornchen so 
ein, dass diese wahrscheinlich spater oder am ehesten gleichzeitig mit dem Serpentin 
entstanden sein konnten. Absolut liisst sich dies freilich nicht behaupten. Der 
Sphalerit und Galenit sind fur die gewohnlichen Kalksteine fremde Mineralien; ihr 
Vorkommen weist eher auf eine Quelle hin, welche jener iihnlich wiire, aus der 
wohl das hiesige Fluor stammte, und dass somit der Stoff des Galenits und Spha- 
Ierits ein Begleiter der hiesigen Granit eruption gewesen ware. Wonn nun 
wirklich ein Theil des Sphalerits erst zugleich mit dem Serpentin entstanden ware, 
wurde diese Erscheinung gewiss anzeigen, dass der Sphalerit wenigstens theilweise 
ein Absatz aus einer wiisserigen Losung ist, aus Quellen, die wohl noch nach der 
Eruption des Magmas des hiesigen Granits hervortraten. Und wirklich land ich im 
Probestiick letzterer Art an manchen Stellen auch feine Adern als Ausfiillung echter 
Sprunge, und in denselben theils Chrysolit, theils Galenit und Sphalerit. Die Spriinge 
selbst konnten freilich bei der Krystallisation des Gesteines selbst entstehen, aber 
ihre Ausfiillung, der Galenit und Sphalerit erscheinen deutlich als Stoffe fremder 
Herkunft, die sich theilweise auch etwas spiiter, nach der Krystallisation des Kalk- 
steines absetzten. 

Krystalliniseller Kalkstein bei (kyn. 

Zepharovich   fiihrt   in   der oben angefiihrten Schrift folgeude chemische 
Zusammensetzung eines mittelkornigen Probestiickes von lichtgrauer Farbe an.    In 
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hundert Theilen; 89'58 Calciumcarbonat, 4 93 Magnesiumcarbonat, 022 Aluminium- 
und Eisenoxyd, 5*25 unlSslieher Rest. 

Krystalliuischer Kalkstein im Pravda-Steinbruche bei Starovo. 

Im Steinbruche an der Nordseite des Pravda-Hiigels bei Starovo erscheint 
e'n weisser, sehr reiner Kalkstein, der aus mittelgrossen, eher groberen Kornern und 
aus etwas Phlogopit besteht und sich in grossen diiauen Flatten ablest. Der che- 
mischen Zusammensetzung naeh weist er hauptsachlich CaOO:i auf; im Pulver 
wurde kein Quarz vorgefunden. Wahrend im Innern des Kalksteines keine Spuren 
v,)n Serpen tin vorkommen, erscheinen solche, freilich unscheiubar, an 
Kluftflachen. In grosserer Tiefe erscbien an einer Spalteuwand ein maclitiger 
Uberzug von Asbest von reinweisser Farbe und seidenartigem Glanze, der aus 
parallelen haarforiiiigen biegsamen, leicht treunbaren Fasern zusainmengesetzt 
l§t; er stimmt vollstiindig  mit dem tirolischen Amianth iibereiu. 

Eruptivgesteine und deren Abarten. 

Neben dem Gneise ist in unserem Gebiete namentlicli G r a n i t verbreitet. 
V. 11 ochstetter uaterscheidet: grob- und gleichkornigen zweiglimme- 
r i g e n G r a n i t (Plockensteingranit), der aus Orthoklas, Quarz, Biotit und 
Mnscovit zusainmengesetzt und namentlich im siidw. Theiie des Bohmerwaldes ver- 
breitet ist; P orphyrgrani t, ungleich grobkiirnig; Biotitgranit bestehend 
aus grossen Orthoklaseii, etwas Oligoklas, Biotit und Quarz, verbreitet namentlich 
im nordw. Theiie des eigeutlichen Bohmerwaldes, in unsere Gegend reicht derselbe 
jedoch nicht; Granitporphyr, bestehend aus Orthoklas, etwas Oligoklas, Quarz 
und Biotit einer kornigeu Gruudmasse, in welcher grossere, bis 5 cm lauge 
Orthoklaskrystalle und grossere abgorundete Quarzkorner ausgeschieden sind; 
verbreitet in Blockeu bei Kuschwarda, siidlich von Aussergefild, bei Wallern, 
Eleonorenhain, Ferchenheid, Obermoldau usw., also siidw. von unserem Gebiete; 
A m phi b o lg ra n i t, iihnlich dem vorigen Gestein, nur dass er weniger 
Quarz, dafiir Ainphibol enthalt; derselbe reicht in unser Gebiet hinein. W. v. 
Giimbel nennt den Porphyrgranit K r y s t a 11 g r a n i t, und den Granitporphyr 
I* 0 r p h y r g r a n i t. 

W. v. Zepharovieh unterscheidet: Uurege 1 massig grobkiirnigen 
Q r a n i t, namentlich nordl. von der W o t a w a, bestehend aus grossen Orthoklas- 
krystallen und aus Orthoklaskornern, dunklem Glimmer und Quarzkorneru; P o r p h y r- 
gi' an it, bestehend aus grossen Orthoklaskrystallen, die in einem kornigen Gemenge 
von Orthoglas, Quarz und Biotit mit untergeordnetem Oligoklas ein gelagert sind; 
t' e i n k o r n i g e n G r a n i t von lichter, weisser Oder n'ithlichcr Farbe, bestehend aus 
voiwiegendem Orthoklas und Quarz, zu denen beide Glimmer hinzutreteu, acces- 
sorisch kommt Turmalin vor;   derselbe reicht in unser Gebiet, v. Giimbel nennt 
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ihn Steinwaldgranit; porphyrisc h en A m p h i b o 1 g r a n i t, bestehend aus 
Orthoklas, Glimmer, Amphibol und Quarz; aus einer kleinkornigen, aus Orthoklas 
und Biotit zusammengesetzten Grundmasse sind grossere Krystalle oder Krystall- 
korner von Orthoklas, Glimmer und Amphibol ausgeschieden, derselbe geht in 
Aphanit iiber; schliesslich G a n g granit o. 

J. N. Woldfich unterschied in seiner oben angefiilu'ten Schrift aus der 
Gegend von Gross-Zdikau: G r o bk o r n i g e n G n e i s g r a n i t; aus einem grob- 
kornigen Gemenge von Feldspat und Quarz treten grossere Orthoklaskrystalle 
hervor; derselbe konimt in Lagerstatten des Urkalks bei Gross-Zdikau vor; k 1 e i n- 
k o r n i g e n Zweiglimmer Granit, entsprechend dem Plockensteingranit, 
nur kleineren gleichen Kornes; G r a n i t p o r p h y r und Q u a r z p o r p h y r; 
aplianitische  Gesteine in Bliicken. 

In dem Gebiete des Wolynkathales unterscheiden wir nunmehr auf Grund 
der vorliegenden Durchforschung: 

Kleinkornigen Zweiglimme r-G rani t, welcher dem feinkornigen 
Granit Zepharovichs entspricht uad den grossten Theil Granitregion ein- 
nimmt; manchmal wird derselbe feinkornig; stellenweise verschwindet der Muscovit 
aus dem Gestein vollstiindig, und es entsteht aus ihm Biotitgranit (Granitit); 
oder der Zweiglimtnergranit geht in unregelmassige, grobpegmatitisch e Concre- 
tionen krystallinischen Feldspates, Quarzes und Muscovits iiber. Grobkoruigen 
Porphyr granit im Sinne Zepharowichs ; grobkbrnigen Gne is granit und 
grobkorn.ig.en Pegmatitgranit; Am pliibolgranit; ferner Granit- 
a p 1 i t, T u r m a 1 i n a p 1 i t, S y e n i t a p 1 i t, die sammtich i u meist schwacheren (iiingen 
und Adern vorkomincn. Syenitporphyr, welcher dem Amphibol-Porpliyrgranit 
Zepharowichs, dem Porphyrgranit J. N. Woldfichs entspricht; ferner quarzhaltigeu 
Syenitporphyr, welcher mit J. N. Woldfichs Quarzporphyr identisch ist; beide 
letzeren Abarten kommen in uuichtigen Giingen und in Blocken vor. Mi net ten 
und minetteartige ffbergansgesteine, die in schwacheren Giingen auf- 
treten. 

Granit. 

Kleinkfti'iiiger Zweislimincr-(iranit. 

Er besteht aus einem gleichmassigen Gemenge von Orthoklas, zumeist audi 
Plagtoklas, Quarz Biotit. und Muscovit, und ist von vorwiegend lichter (weisser 
oder weissgrauer) Farbe. Er tritt in unserem Gebiete theils in ausgedehnteren, zu- 
sammenhangenden und unregelmiissig begrenzten Partien aus dem Gneise hervor, 
theils in zahlreichen kleineren Iuseln, vielfach ehemaligen heute deuudierten Lakko- 
lithen, ferner in Apophysen und Giingen. In Giingen konimt er vor allem vor siidw. 
von "Winterberg oberhalb Hradcany und weiter westwiirts bei der Strassen- 
biegung in einem kleineren von ONO gegen WSW streichendem Gauge. Zwei 
grossere   zusammenhiingende   Granitpartien  erstrecken  sich  nordw.    von  Winter- 
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berg, wo sie don Rafiauerberg umschliessen, unvollstandig durch einen schmalen 
Gneissteifen getrennt werden und an der Nordostseite zusammenhangen. Die eine dieser 
Partien erstreckt sich zwischen Zeislic und VonSovic und entsendet einen Ann 
fiber Zirec bis gegen Gross-Zdikau und eine Apophyse in siidostl. Richtung gegen 
Busk, die zweite Partie erstreckt sich nordwestlictt von der ersten zwisehe Putkov 
Cabus und Brancov. Am ausgedelmtesten ist die zusammenhangende Partie, welche 
sich nordostl. von Winterberg, zwischen dem Berge Mari, zwischen Libotin, Kova- 
Qina und der Station Elcovic ausbreitet, und in der machtigen Erbebuug des Venec 
(Przmo) gipfelt; dieselbe entstendet einen unregelmassigen Arm in nordwestliclier 
Richtung gegen Ckyn und Bohumilic; im NO schliesst sich ihr einerseits die Anhohe 
Cerenec an, anderseits ein breiter Arm zwischen Zalezly, Busanovic und Pfedslavic. 
Nordwestlich von Malenic breitet sicli die Nahofaner Granithohe „Na hajfch" von 
ZleSic iiber Vacovic aus, woher ein Ann in nordostl. Richtung iiber Nuzin gegen 
Nihosovic auslauft; eine grossere Insel tritt am linken Uher der Wolynka auf, 
welche den Gipfei des HradiSte umschliesst. 

Am rechten Ufer der Wolynka zieht sich von Pfedslavic ein unregelmas- 
siger Ann in nordlicher Richtung iiber den Htigel Jioresik gegen Milivic, welcher 
m westlicher Richtung einige Riicken entsendet, so zur Wolynka, namentlich zum 
»Schutzengel" bei Wolin und gegen Pf echo vie. 

Die ttbrigen (li*anite. 

Dieselben treten in unserem Gebiete uur untergeordnet, meist vereinzelt auf. 
Der grobkornige Granit mit ausgeschiedenen grosseren Feldspaten, 

welcher siidwestl. von unserem Gebiete so reichlich vertreten ist, erscheint bier 
Uui' in einem Gange, welcher am rechten Ufer des Ernstberger Baches siidwestl. 
Vou Winterberg gegeniiber dem Helmbache den Gneis durchsetzt. 

Ein grobkorniger Zwoiglimnier-Gneisgranit mit accessorischem Turmalin 
ei'scheint in einem Streifen im kleinkornigen Granit nordl. u. siidl. beim Gipt'el des 
V§noc und ist augenscheinlich stark zusammengedriickt. Gr ob ko rniger, bis 
1' e g m a t i t i s c her B i o t i t g r a n i t kommt vor in Lagergangen im Urkalke 
des Opolenec bei Zuzlawitz und bei Starovo, ferner in einem Gange, welcher den 
Kalkstein bei Ckyn durchsetzt, oder er ist rnitunter in Linsen enthalten, welche im Con- 
'acte des Gneises in derNiihe desKalksteins auftreten. Pegmatitische Concre- 
tion en und Gange mit ungewohnlich grossem Orthoklas-und Quarzkorn, mit gros- 
seren Glimmerlamellen und mit accessorischem Turmalin kouimen im kleinkornigen 
Granit des beschriebenen Gebietes ziemlich oft vor, so z. B. in grosserer Ausdeh- 
nung bei Nuzin, siidlich von Prkosln, im Siidwesten von Wolin, in sehwacherer 
Ausdehnung niichst Starovo, sudw. bei Malenic im Aplit u. s. w. Reiner Feldspat 
whd aus diesen Pegraatiten zu technischen Zwecken gewonnen, doch dauert die 
uewinnung gewbhnlich nicht lange, da diese Stiicke ausgehen. 

Amphibolgranit tritt an der Anhohe siidostl. bei Oulehle hinter Stra- 
novic  und in Blocken westl. von Oulehle am Wege unterhalb Zasadnice auf. 
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Mikroskopische Beschaffenheit einiger Granite. 

KLeinkoniiger Zwei glimmer-Gran it. 

Ein Handstiick von Racau'") enthiilt im gleichkornigen, grauweissen Gemengc 
folgende Bestandtheile: Orthoklas, untergeordneter Plagioklas, Quarz, Biotit und 
Muscovit. Der Orthoklas ist zumeist getriibt oder ganz zersetzt; getriibt, jedoch 
etwas weniger zersetzt ist der Plagioklas;,der Quarz ist glashell, zusammengedruckt 
und enthiilt Fliissigkeits- und Gaseinschliisse, sowie auch Apatitnadelri; der Biotit 
befindet sich ebenfalls im Zersetzungsstadium und enthiilt Apatitnadelri; der Mu- 
scovit ist oft getriibt. 

Ein Handstiick von der Station Elcovic zeigt ein feinkdrniges Gemenge von 
weisslicher Farbe, welches Oligoklas, Orthoklas, Quarz, Biotit (Lepidomelan), Mu- 
scovit und access. Turmalin enthalt. 

Kleinkornigcr Biotitgranlt. 

Das Gestein vora Berge KrakoSin nordwestl. von Malenic ist ein gleich- 
korniges Gemenge von weisslicher Karbe, welches Ortlioklas, Quarz und zum Theile 
in Chlorit umgewandelten Biotit enthalt; accessorisch: Albit, Apatit, Rutil, Titanit 
und etwas Muscovit. 

Das Gestein aus einem Gange, welcher den Gneis sudlich von Strunkovic 
a. d. W. an der Strasse nach Cestic durchsetzt, enthiilt: Orthoklas, Quarz, zum 
grosseren Theile in Chlorit umgewandelten Biotit; accessorisch: Apatit, Titanit, 
Oligoklas. 

Ahnlich sind die kleinkornigen Biotitgranite, die nordl. von Klosterle in 
einem miichtigen Gange den Gneis durchsetzen, ferner siiddstl. von Malenic, 
nordl. von Zalezly neben dem Wege in Blocken; siidl. beirn Malenicer Ziegelofen 
in einem den Gneis durchdringenden Gange und in Blocken; am Bukovec bei Ma- 
lenic; ndrdlich von Malenic oberhalb Jificek in einem Lagergange, mit Granulit im 
Liegenden eines Graphitschiefers, und „v Hiijich" nordwestl. von Malenic. 

Feinkdrniger Biotitgranit ist in einem unregelmiissigen etwa 12 m machtigeli 
Gange in einem hohen Felsen des Bahneinschnittes nordostl. von Malenic und 
siidl. vom P.erge Bor enthalten, wo er zahlreiche schwache Apophysen mit schie- 
feriger Struktui- zwischen die Gneisschichten entsendet, in denen der Biotit voll- 
Standig in  Chlorit umgewandelt ist oder fehlt. 

Grobkdrniger (iraiiit. 

Diese am Venec-Berge   vorkommende   Abart besteht aus:   Feldspat, Quarz, 
Biotit und Muscovit mit accessorischem Turmalin. 

*2) J. N. Woldrich: flercynische Gneisformation etc. 1. c. 
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Amphibolgraiiit. 

Tritt auf in Blocker) und im Steinbruche bei Oulehle, ist kleinkornig, von 
dunkler Farbe und euth8.lt : Ortboklas, untergeordnet Albit, Quarz, Biotit und 
Amphibol; besitzt Spuren einer Grundmasse, wodurch sich seine Struktur der por- 
pliyrischen nahert. 

Aplit. 

Die Aplite sind fast siimmtlich feinktirnig und erscheinen im beschriebenen 
Terrain raitunter in machtigeren, meist jedoch in schw8.cb.eren, den Gneis durch- 
dringenden Giingen und Adern. Intrusionen kommen sehr haufig vor. Es war 
unmijglich, alle Aplitgange und Adern, die stellenweise den Gneis in bedeutenderer 
Anzahl durchsetzen, auf unserer Karte auszuscheiden ; nur die machtigeren und 
bedeutenderen konnteu angedeutet werden. Es kommen hier S yen it aplit, ge- 
wohnlicher G r a n i t a p 1 i t und t u r m alinhftltiger G r a n i t a p 1 i t vor. 

Syenitaplit. 

Derselbe durcbsetzt in der angeschnittenen Wand hart bei der Station 
Winterberg den Ampliibolgneis und in einem machtigeren Gunge den Kalkstein 
"u Opolenec bei Zuzlawitz;!3) er kommt auch in einem Lagergange im Kalksteine 
an der Blatnastrecke osti. bei Strakonic vor. 

Graiiitaplit. 

Ein Gang durcbsetzt den Chloritgneis siidw. bei der Balmstation Winter- 
!,°i"g, ein anderer den diinnscbieferigen Gneis ebendaselbst; ferner kommen Gange 
{ll<) recliten Ufer der Wolynka nordl. von Bohumilic bei der Jirka-Miihle vor; bei 
der Balmstation Ckyu, wo er scharf abgegrenzte Fragmente kdrnigfiaserigen Biotit- 
gtieises einschliesst und im Contacte mit diesem Gncise reich an Biotit ist; in 
e'nem machtigen (iange auf der Bahnstrecke im Walde siidwcstl. von Malenic; 
Bl8cke desselben liegen bei der Cote 602 ostl. von Malenic; ein 1 m machtiger 
Gang im Gneis auf der Balinstrecke sudwestl. vom Hugel Bor; Gange im Durch- 
bruche der Bahn an der Biegung nordl. von Malenic; in einem Gange oberhalb 
^acf; iii einem Gange langs des Syenitporphyrs im Umbug der Bahnstrecke und des 
Flusses nordlich von Yorder-Zborovic. 

Turm alio aplit. 

Derselbe tritt auf: in einem den Kalkstein durchsetzenden Gange am linken 
Ufer der Wolynka  bei  Zuzlawitz  gegeniiber  dem  Opolenec,   in  einem  den Gneis 

'") J. N. Woldfieh:   Geologicke   pfispfivky   atd.   z ji2m'ch Cech.   Rozpr.   Ces.   Akad. da. 
Fr. Jos. 18D7. 
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durchsetzenden (Iange siidw. von Ckyn; bei Malenic obeihalb des Ziegelofens 
unter der Cote 623 (grobkornig); am Cerenec bei Malenic; am linken Wolynka- 
ufer nordwestl. von Malenic in einem 25m machtigeu (iange; im Gange ostl. von 
Malenic bei der sich zur Cote 602 hinziehenden Bahhstrecke; am Wege siidw. bei 
Piredslavic, in einem den Gneis durchsetzenden Gange auf der Strecke siidwestl. 
vom Berge Bor; der miichtigste Gang zieht sich ostl. von Wolin fiber den Schutz- 
engelhtigel bin, dessen Gipfel er bildet. 

Mikroskopische Struktur einiger angefuhrten 
Aplite.24) 

Syeiiitaplit aus dem Opolenec bei Zuzlawitz. 

Ein ungefahr 1 m miichtiger (iang durchbricht die Kalksteinbanke in 
nordlicher Richtung. Das deutlich feinkornige Gestein ist hauptsiichlich aus 
Orthoklas zusammengesetzt, zn dem sich etwas Mikroklin, Mikroperthit, Ortho- 
klas und Mikroklin mit Albit, etwas sauren Oligoklases und verhaltnismassig wenig 
Biotit gesellt. Accessorisch erscheint ausser feinvertbeiltem Quarz auch nocb etwas 
feines, schwarzes, staubformiges Eisencrz, welches den Umrissen nach grossten- 
theils dem Magnetit, weniger dem Hamatit und vielleicht auch dem Ilmenit ange- 
hort; ferner sparliche Kiirner von Zirkon, Apatit und Rutilnadelchen. 

Wie man schon aus der Aufziihlung der Bestandtheile schliessen kann, 
konnte das Gestein stoffiich den Syenitporphyren dieser Gegend verwandt sein, denn 
es fehlt hauptsachlich nur der blassgriine Amphibol; bei der Untersuchung des 
Dunnschliffes findet man wirklich einige Analogien mit dem Syenitporphyr. 

Der Orthoklas ist oft mikroperthitisch struiert, indein er von faltenabnli- 
chen Albitlamellen durchsetzt wird, ahnlich wie in Syenitporphyren; ahnlich ist 
mancher Mikroklin auch hier fein gegittert. Die Plagioklase dieses Gesteines sind 
tiieils weniger, theils mehr sauere Oligoklase. Zonalstruktur ist jedoch bei den 
Feldspaten selten ausgebildet. 

Der Biotit hat dasselbe Aussehen wie in manchen Syenitporphyren, und ist 
im Dunnscbliff rothlichbraun. Er bildet feine, allotriomorphe Schiippchen, die eine 
Griisse von ungefahr 0"8 mm und noch weniger besitzen und oft zu Aggregaten 
vereint sind. Die Schiippchen zeigen manchmal einen pleocbroitischen Hof um ein 
eingeschlossenes Zirkonkorn, ganz sowie der Biotit der Syenitporphyre. Doch ist 
am Biotit weder eine Randcorrosion deutlich, noch eine doppelte Generation 
ersicbtlich. 

Der Zirkon hat im Ganzen ein glashelles Aussehen, manchmal ist er 
deutlich rothlich. Der Apatit bildet dunne Saulchen; der Rutil, deutlich nur im 
Biotit eingeschlossen, kommt theilweise als Sagenit vor;  moglich ist es aber, dass 

-4) Jos. Woldficli: Ganggesteine J. c. 
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audi mancke seheinbare Erznadel, die in den Feldspaten eingeschlossen ist, dem 
eisenlialtigen Rutil angohort. 

Erzpulver iiberkaupt kann man kauptsacklick in den Feldspaten finden und nur 
ausnakmsweise auck im Biotit. Zum Tkeil ist dasselbe gewiss primiir, dock ist nickt 
ausgescklossen, dass dasselbe grossentkeils secundiireii Ursprungs ist, deun es kommt 
oft gerade an den verwitterten Stellen der Feldspate reicklicker vor. Diese Ansickt 
wird gewiss auck durck den Mangel dieses Pulvers im Biotit unterstiitzt. 

Die Struktur des Gesteines erscheint makroskopisck kornig, nickt porphy- 
nsck. TJnter dem Mikroskope zeigt sie sick als unregelmiissig; bald beriikren sick 
grosse, meist allotriomorpk, zum Tkeil, namentlick bei den Plngioklasen, idioniorpk 
umgrenzte Feldspatkdrner; bald fiillt den Raum zwiscken allotriomorpken grosseren 
Kornern ein Aggregat von kleinen Feldspatkorncken aus, welcke entweder 
selbstiindig auftreten oder von einer Quarzbeimengung begleitet werdcn. Mancke 
Stellen soldier feinen Aggregate macken den Eindruck einer Grundmasse. Aus 
der Untersuckung erkellt klar, dass solcke Stellen nickt klastischen Ursprunges 
Mud, und man kann aus ikrem Vorkoinmen auf eine gewisse Verandorlickkeit der 
Krystallisationsverliiiltnisse zum Scklusse der Erstarrung sckliesseu. 

Im Ganzen kann man also dieses Gestein zur Vcrwandtscliaft der Syenit- 
aplite zahlen, obwokl es zugleicli stofflicke Merkmale und ein wenig strukturelle 
Verwandtsckaft mit den nakeu Syenitporphyren besitzt. 

Granitaplit. 

Ein beinake 1 m uiiicktiger Granitaplit - Gang und daneben sckwiickere 
Giinge durcksetzen den Gneis nordostlick von Malenic am siidwestl. Fusse des Hu- 
gds Bor (sieke Abb.   1.). Der Aplit   ist   liauptsaclilicli   aus Ortkoklas   und   Quarz 

ist   Mikroklin  und   Ortkoklas- zusammengesetzt weniger 

NW. 

und   Mikroklin- 

SW. 

'% 1.  Profil an der Bahnstrecke nord. b'stl.  von   Malenic  im SW des Hiigels Bor.   l. Flaseriger 
in <ler RicJitung zum Gange etwas schieferig werdender Gneis.   2. u. 4. Granitaplit.  .H. Gneis, im 
Liegenden schieferig, im Ilangenden flaserig. 5. l'egmatit in einen sehwaclien Auslaufer von Tur- 

malinaplit iibergehend. 

"likropertkit;   accessorisck   kommt Oligoklas,   ferner Muscovit,  Biotit, Cklorit und 
sehr wenig Apatit vor. 

Die Feldspate baben dieselben Eigensckaften wie in  dem  den Syenitapliten 
verwandten Gesteiue. Was den Quarz anbelangt, so ist beinerkenswert, dass er im 

3 
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Granitaplit nicht gleichmassig vertheilt ist, sondern dass unter dem Mikroskope 
quarzarme und an Quarz reichere Stellen erscheinen. An ersteren Stellen beruhren 
einander fast nur die Feldspate und die Struktur ist der des friiheren Gesteines 
analog an den Stellen, wo ein selbstandiges groberes Korn entwickelt ist. Das 
Vorkommen des Quarzes andert an der Gesammtstruktur nicht viol, denn mag 
auch manches Feldspatkorn in der Nachbarschaft des Quarzes von einer ebenen 
Krystallflache begrenzt sein, so besitzt doch eine grossere Anzahl derselben auch 
hier gelappte Umrisse. Der Quarz ist uberhaupt nur allotriomorph begrenzt; mit 
seinem Hinziitreten hiingt auch der Urspnmg der mikropegmatifcisch struierten 
Theile mancher Feldspatkorner zusammen. Der dunkle Glimmer ist Meroxen. 

Im Ganzen liisst sich also die stoffliche und strukturelle Verwandtschaft des 
Granitaplites mit dem vorigen Aplit konstatieren. 

Ein anderer verwandter Granitaplit durchsetzt den feinschieferigen 
Chloritgneis im Einschnitte stidwestl. bei der Station Winterberg. Er enthalt die 
selben wesentlichen und accessorischen Bestandtheile, sonst aber auch rothlichen 
Zirkon. Typischer Mikroklin fehlt. Den Unterschied beider letzteren Gesteine kann 
man hauptsachlich in der mikroskopischen Struktur erkennen; zwischen groberen 
Gemengtheilen kommen entweder Partien bios sebr feiner Feldspatkornchen vor, 
oder des Feldspates und Quarzes zugleich, analog wie im Syenitaplit. 

Ausserdem ist auffallig, dass manches grossere zumeist dem Orthoklasniikro- 
perthit seltener dem Oligoklas angchorige Feldspatkorn kleiue allotriomorpli oder 
idiomorph umgrenzte Korner von Feldspat oder auch von Quarz in sicb einschliesst; diese 
letzteren prlegen sehr klein zu sein, so dass manchmal der Eindruck mikropoikili- 
tischer Struktur entsteht. Im Ganzen kann man aus dieser Erscheiuung wieder auf 
eine gewisse Veriinderliclikeit der Krystallisationsverlniltnisse in diesem Gauge 
schliessen und zwar von der Art, dass zuerst ein feinores, spiiter, bei etwas ver- 
anderten Verhaltnissen ein groberes Korn sich zu entwickeln begann, wobei freilich 
iiltere feinere Korner von jiingeren griisseren eingeschlossen wurden. In manchen 
kleinkornigen Partien ist auch etwas Albit beigemischt, der eher primar als 
secundiir zu sein scheint. Uberhaupt kann man wiederum aus der Struktur des 
Gesteines auf (lessen gegenseitigen genetischen Zusaiumenhang mit den Ganggestei- 
nen der Nachbarschaft schliessen. 

Ein anderer Granitaplit durchset/.t in Giingen den dunnschieferigen 
Gneis bei der Bahnstrecke an derselben Stelle; durch Zusammendnickung win! er 
gegen den Rand bin schieferig. Er besteht hauptsachlich aus Feldspat, etwas Biotit, 
der meistens in Penninchlorit umgewandelt ist, und aus etwas ungleiclimassig zer- 
streutein Quaiv. Die Feldspate gehiiren namentlich dem Ortboklas, weniger den 
Gliedern der Oligoklas-Albit-Reihe, am wenigsten aber der Oligoklas-Andesinrcihe 
an. Der Ghlorit scheint optisch einachsig zu sein, ist meist optisch negativ, 
manchmal aber auch positiv. Seine Doppelbrechung ist nur sehr schwach. 

Der Granitaplit, welcher nordwestl. bei Malenic oberhalb der letztem 
Hauser vorkomrnt, besteht aus Quarz und Feldspat (bauptsiicblicli Ortlioklas), 
accessorisch kommen Biotit, zumeist in Chlorit umgewandelt, Muscovit und Glieder 
der Oligoklas-Albit-Reihe vor. 
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Turmalinliiiltiger Oranitaplit. 

In dieselbe Vcrwandtschaft gehoren audi turmalinhaltige Granit- 
a p 1 i t e. Die folgenden Gesteine stammen von zwei Stellen, und zwar das erste 
V(|n dem linken Wolynkaufer gegenflber dem Berge Opolenec bei Zuzlawitz, wo es 
feinkornigen Kalkstein durchsetzt; das zweite aus dem Feldspatbruch oberhalb 
der Malenicer Ziegelei unter der Cote 623, wo sich ein Gang dieses Aplits von 
NO gegen SW hinzieht. Beide sind ihrer Struktur und den Bestandtheilen nacli 
den vorigen Apliten ahnlich; gekennzeichnet sind sie hauptsachlich nur durch die 
Anwesenheit schwarzen access. Turrnalins und durch die stiirkere Farbung des 
access. Biotits, der jedoch nur im Gauge gegenflber dem Opolenec und zwar sehr 
Sparlich vorkommt. Ausserdem wurde im Gestein aus dem ersten Fundorte als 
seltener Gemengtheil ein Mineral gefunden, das man don optischen und morpholo- 
gischen Eigensobaften nach fiir Chrysoberyll halten kann. 

Hauptgemengtlieile sind Alkali-Feldspate und Quarz; von den Feldspaten 
uberwiegt Orthoklas, ferner Mikroklin, beide sind oft nach Art eines verschieden- 
artig struierten Mikroperthits mit Aplit entwickelt. Accessorisdie Gemengtbeile sind 
ini ersten Gestein: zonal gebiinderter, oft idioinorpber Turmalin, etwas Biotit, der 
°ft alluiahlich in Oblorit ubergeht; Apatit und Muscovit sind sehr sparlich. 

Der Turmalin hat in beiden Gangen eine analoge Struktur, er unterscheidet 
sidi hauptsachlich durch die G-rosse. Im ersten Aplit, in dem die Korngrosse 
durchschnittlich 0*25 mm betragt, ist er in kleinen, oft nur 0'3 mm messenden, 
Ja nocb kleineren Krystiillclien ausgebildet, wahrend er im zweiten Gange von 
groberem, ungefahr 0-6 mm grossem Korne, grossere, bis 10 cm und noch liingere 
Individuen bildet. Bei den kleinen Krystallchen unterscheidet sich die Lange nicht 
sehr von der Breite, wahrend bei den langen Krystallen die Lange oft bis viermal 
So gross ist als die Breite. Die Umgrenzung ist an den Seiten oft gerade und die 
Querschnitte sechsseitig nach as P2; doch ist die Begrenzung der Krystallenden 
gewShnlich unregelmassig, ausser dass sich manchmal Flachen der Form E erkennen 
lassen. Gewolinlich erscheint in Durchschnitten eine ungleiche Farbung; dann ist 
der Kern licht rothlich oder schwach grflnlich; der Rand gelbbraun, starker gefarbt. 
Die Grenze beider Kiirbungen ist nach co P 2 scbarf, oft krystallograpliisch gerade, 
gegen die Enden jedoch unregelmassig, und es stimmt die farbige Umgrenzung 
Wehr oder weniger audi mit der ausseren Umgrenzung des ganzen Krystallchens 
tiberein.    Der Pleochroisnius ist stark. 

Die Spnltbarkeit ist in grosseren Individuen durch reichliclie aber ungerade 
Sprflnge nach »P2 gekennzeichnet; ausserdem koinmen aber audi zahlreiche un- 
regelmassige, quer zur Liingsriehtung der Krystallchen gehende Sprflnge vor. In nach 
0 1' orientierten Schuitten, erhalt man im konv. pol. Lichte ein lichtdunkles Kreuz, 
dessen Anne in der Mitte breit werden und in einen breiten Schatten Qbergehen; 
sie scheinen beim Drehen des Tisches ein wenig auseinanderzugehen. Ursprunglicher 
feiner Einschlttsse hat der Turmalin wenig; nur etwas feineu Erzstaub und in 
Poren, die manchmal auffallig nach der c Achse des Turrnalins verlangert sind, 
eine farblose Fttssigkeit mit einem Gasblaschen. Zahlreicher sind die Poren in der 
Richtung feiner Sprflnge,  und man kann in ihnen wieder eine farblose Fliissigkeit 
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und Gas finden; aber aU3 dem Grande, weil die Richtungen ihrer Reilien rait 
den Richtungen der Krystallspaltrisse iibereinstiramen, muss man ihren Ursprung 
wolil fiir secundiir halten. 

Der Biotit ist von rdthlichbrauner, ziemlich intensiver Farbe und an den 
Seiten unregelmiissig umgrenzt. Seine feinen Einschliisse sind hauptsiichlich Gas- 
blascben und etwas feinen Erzstaubs, hie und da auch etwas Fliissigkeit und unbe- 
stimmbare Mikrolithe. 

Die Hauptfrage bei diesen turmalinhiiltigen Apliten betrifft gewiss den 
Ursprung des Turmalins. In deni Gange gegeniiber dem Opolenec kommt der 
Turmalin zum Theil in groberem Orthoklasmikroperthit und in grdberem Mikroklin 
und Quarz eingeschlossen vor. Nirgends begleiten ihn hier Erscheinungen, 
welche fiir seinen secundiiren Ursprung zeugen wiirden, z. B. fiir eine Exhalation; 
man muss ihn daher als einen primiiren Bestandtheil beti-achten. Die rein idiomorphe 
Umgrenzung eines solchen Turmalins ist ein deutliches Merkmal, dass er sich friiher 
zu entwickeln begann als die Eeldspate und der Quarz. Mit dem Turmalin verwachsen 
oder nahe demselben kommt der Biotit vor, in welchem Falle man fiir beide 
Minerale audi einen analogen Ursprung annehmen kann. 

Erscheinungen einer Kataklase, welche die grdsseren Eeldspate traf, finden 
sich auch an manchen grdsseren Turmalinindividuen; es entstanden Sprunge, nach 
welchen Theile des Individuums gegeneinander verschoben wurden, worauf wieder 
ihre Verbindung folgte. Bei Besichtigung feiner struirter Stellen findet man aber, 
dass die Turmaline eben in ihnen an einer Seite mannigfache Ausliiufer besitssen, 
mit denen sie den Quarz oder Feldspat in der Art umschliessen, dass man schliessen 
kann, dass entweder dieser Quarz und Feldspat etwas alter ist als der Turmalin, 
oder eher, dass sie sich gleichzeitig entwickelten, Der Turmalin schliesst an 
solchen Stellen mancbtnal auch ein feines Quarz- oder Feldspatkorn ein. 

Daraus muss wiederum geschlossen werden, dass manche Turmaline vielleicht 
auch spiiteren Ursprungs als die grdsseren .Feldspat- und Quarzkdrner sind; dass 
sie sich erst uugefahr zugleich mit dem feineren Feldspat und Quarz entwickelten, 
(lessen Masse theilweise etwas spiiter auch in das schon orstarrende Gestein ein- 
drang. 

Im ganzen bezeugt die Art des Turinalinvorkommens, dass die Turmalin- 
masse wenigstens zum grdssten Theile eine Ausscheidung des Granitmagmas ist, 
welches darnach an einigen Stellen ursprfinglich reicher an Bor war. 

Im Aplit nachst dem Opolenec kam in zwei Kdrnern accessoriscli auch ein 
seltenes Mineral vor, das zahlreiche, theils unregelmassig, theis gerade, und dann 
vier- oder ungleich sechsseitig umgrenzte Poren entha.lt; diese Poren sind mit 
glasheller Fliissigkeit und Gas ausgefiillt. Das Mineral erinnert an Chry sobery 11, 
besouders durch seine optischen Eigenscliafton. Es ist schwach griinlich, fast ohne 
Pleochroismus, unvollkommen spaltbar. Mit Hilfe der de C h au 1 ne-sc h en 
Methode wurde durch wiederholte Messung fiir die mittlere Lichtbrechung ein 
zwischen 1-75 und 1'8() stehender, eher aber der Zahl 1/75 naherer Exponent 
gefunden, was sich dem mittleren Brechungsexponenten des Berylls, niimlich F7.r)0 
niihert. Die Doppelbrechmig in beiden zur Ebene der optischen Achsen schiefcn 
Dnrchsclmitten ist geringer als dio grdsste  Doppelbrechung des Quarzes. Im conv. 
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Polar. Liclite wurde in beiden Fallen ein Theil einer dunklen Hyperbel beobachtet 
die beirn Drehen des Tisches sich in umgekehrter Richtung drehte; das Mineral 
ist optisch zweiachsig. 

In Probestucken, welche groberen Tuvmalin enthalten, ist dieser zumeist nur 
von einen feinen Gemenge von Quarz und Feldspat, oder nur von feinen Quarzkornern 
Umgeben. In griisseren Feldspatkornern ist er nicbt eingeschlossen, und es ist gerade 
hier unmoglich, seinen primaren Unsprung unzweifelhaft zu konstatiereu. Er enthlilt 
aber noch deutlichere Zeichen authigener Katataklase als der Tunnalin vom vorigen 
Orte. Vielc Krystiillchen sind hier oft dem Prisma nach zersprungen; die griisseren 
von ilmen noch der Querrichtung, woher die Sprtinge gewiihlich ganz vom Quarz 
ausgefiillt sind. Die Sprunge im Gesteine fallen ebenfalls meist allotriomorphe 
Quarzaggregate aus. Seinem Stoffe nach ist der Tunnalin analog dem Tunnalin 
des oben erwiihnten Probestiickes; man kann also wenigstens „per analogiain" 
beliaupten, dass seine Masse aus dem Granitmagma stammt. 

Ahnlich wie den Tunnalin findet man audi manche, hauptsiichlich iiltere, 
grossere Feldspate zersprungen, in deren Sprunge eine Masse eindraDg, die jetzt 
als ein feines, allotriomorplies Aggregat von Feldspat und Quarz oder nur von 
alleinigem Feldspat erscheint. 

T u r in a 1 i n h a 11 i g e r A p 1 it aus dem Gange am Cerenec besteht aus 
feldspat, Quarz, Tunnalin, Biotit und Muscovit. 

Syenitporphyr. 

Hieher gehort zum Theil „Hochs tetter's-Amphibolgranit", Zepharo- 
vich's „porphyrischer Amphibolgranit, v. Giimbel's porphyiischer Syeuitgranit" 
Und J. N. Woldfich's Granitporphyr. Das Gestein hat eine feinkoruige bis dichte 
Grundmasse, die aus einem Kalifeldspat, etwas Biotit und Quarz besteht, und 
aus der grossere Feldspat-,- besonders Orthoklaskrystalle von bis 2 cm Griisse, 
Schiippchen von Biotit und Siiulchen von Amphibol ausgeschiedeu sind; die por 
Pliyrische Struktur des zumeist grauen und gefleckten Gesteines ist deutlich sicht- 
bar. Es tritt zumeist in stellenweise ziemlich miichtigen und langen, den Gneis 
Ul*d Granit durchsetzenden Giingen, sowie in zahlreichen Bliicken auf. 

Ausser dem Gneis und dem ldeinkimiigen Zweiglimmer-Granit ist der Syenit- 
porphyr das am meisten verbreitete Gestein des beschriebenen Gebietes, wiihrend 
er im Gebiete der oberen Nezarka im bohmisch-miihrischcn Hochlande fehlt. 
"eben diesem Gestein kommt iin beschriebenen Gebiete in iihnlicher Lagerung 
auch s y enitisc her Qu arzporphyr vor, dessen Grundmasse reicher an Quarz 
lst als das fruiter angefiihrte Gestein. Dieses letztere Gestein, das auf unserer 
Karte auszuscheiden nicht mijglich war, ist in der folgenden Angabe der Verbrei- 
tung unter dem Namen Syenitporphyr mit einbegriffen. 

Gauge des Syenitporphyrs kommei: iiborwiegend im Gneise vor: bei Zfrec 
(iffl Granit), bei Gross-Zdikau, bei Racau (im Granit), bei Cabus (im Granit), bei 
Putkau (im Granit), bei Ziiro, Dolau und Pfetenic am linken Wolynkaufer; am 
fechten Ufer nordl.   bei Winterberg und  nfirdl.   von  Bohumilic;   in   der  weiteren 
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Erstreckung am linken Ufer nordl. von Ckyfi, ostl. von Ckyfi, sudostl. und nord- 
ostl. von Elcovic, west), von Malenic, bei Zleschic, nordostl. von Malenic; am 
Betlian, westl. von CerniUic, bei Amerika, von wo sich ein sehr langer Gang im 
Gneise iiber Zechovic bis gegen Wolin hinzieht, auf den schon Zepharovich hin- 
gewiesen hat; in Wolin, nordwestl. von Wolin, siidl. bei Nihoschovic, nordl. davon 
bis zum Zamek, am Nordfusse des Berges Lhota, von wo sich derselbe iiber Li- 
berie bis zurn nordl. Abhange des HradiSte" erstreckt; nordostl. von Vorder-Zboro- 
vic und ostl. von Sotisedovic. Amrechten Ufer: sudwestl. von Ckyil, am V6nec (im 
Granit), bei Radostic (im Granit), bei Setfichoivc, bei Kovanina, sudostl. von Ma- 
lenic, nordl. bei Zalezly; nordostl. bei Malenic; siidwestl. von Cernetic; nordostl. 
bei NihoSovic, stldostl. bei Wolin, nordl. von Pfechovic, siidl. bei Hostic, siidl. bei 
Strunkovic a. d. W., nordostl. vou Vorder-Zborovic, bei Nova Ves und ostl. bei 
Race vie. 

Gauge von S yeni i, por phy r, welche das Wolynkathal (an beiden Seiten) 
durchschneiden, koinmen vor nordl. von Bohumilic, Stldostl. von Ckyn, nordl. von 
dec Station Elcovic, siidl. bei Malenic, nordostl. bei Malenic, sudwestl. von Oer- 
nStic   und nordl. von Pfechovic. 

Vereinzelte, hie und da zerstreute Blocke sind auf dor Karte durcfa ein 
besonderes Zeichen gekennzeichnet. 

Mikroskopische BeschafFenheit des  Syenit- 
porphyrs.25) 

Syenitporphyrgang nordostl. von der Station Elcovic (1). 

Im nordSstl. bei dor Bahnstation Elcovic gelegenen Bogen der Wolynka 
tritt an der (istlichen Seite der Bahnstrecke am siidwestlichen Fusse der Anholie 
„Cerenec" im quarzreichen Gneise ein Gang dieses Gesteines auf, das grosse Feld- 
spateinsprenglinge enthalt. 

In der sehr feinkornigen, fast dichten, dunkelgrauen G r u n d m a s s e treten 
Einsprenglinge alkalischer Feldspate, hauptsiichlich Orthoklas, ziemlich haufig hervor 
und erreichen eine Grosse von 18 mm; ferner kleine, durchschnittlich etwa 1 mm 
grosse Biotitblattchen und in geringer Menge blassgriiner Amphibol in Kornern 
oder 2—3 mm langen Aggregaten. In der holokrystallinen, inikroskopisch ziemlich 
feinkornigen Grundmasse, welche aJlotriomorph ausgebildet ist und hauptsiichlich 
aus Kalifeldspat, etwas Biotit und Quarz besteht, treten die oben genannten Ein- 
sprenglinge hervor. Als accessorischo Gemengtheile sind sparlich ver- 
treten: Apatit, Titanit, Pyrit, Magnetit, Zirkon, Rutil und vielleicht auch Oor- 
dierit. 

Dieeingesprengten Feldspate gehoren hauptsiichlich dem Ortho- 
klas, zum kleineren Theile dem Mikroklin an. Die Orthoklase sind meist nach deffl 

") Jos. Woldfich: 1. c. 
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Kaiisbader Gesetzc gebildete Zwillinge, seltener einfache Krystalle; begrenzt sind 
sie von den Flachen M (oo P «), P (o P), Z («. Z3), x (P «), von denen die 
Flache iW gewohlich iiberwiegt, so dass die Krystalle meist einen tafelformigen 
Typus erhalten; seltener herrscht einigerraassen die verticale Richtung vor, wodurch 
dann ein mehr saulenformiger Typus entsteht. Die Feldspatmasse ist weisslich, oft 
aucb. etwas gelblich und grosstentheils triib. Die Obevfliiche der eiugesprengten 
feldspate ist mit kleinen Griibchen versehen und gezackt; in die Griibchen ragen 
Fheile der Grundmasse hinein. Offenbar entwickelten sich also die Feldspate bis 
z" dem Stadium, in dem die Grundmasse, deren Ausbildung der geradflachigen 
Begrenzang der Feldspate bereits im Wege stand, starr zu werden begann. Der 
Mikroklin ist obwohl niclit uberall gleichmiissig, fein gegittert odor er ist aucl) 
in lnanchen Partien einfach ausgebildet. 

Die Feldspate schliessen kleine Poren ein, in denen eine klare, gewolmlich 
ein Gasbliischen enthaltende Fliissigkeit nachweissbar ist; die Poren sind grosseren 
Theils secundiiren Ursprungs, sicher wenigstens dort, wo sie in liinglichen Hiiufchen 
angeordnet sind und von triibem, infolge der Feldspatzersetzung endstandenen 
Staube begleitet oder audi ausgefiillt werden. 

Die Triibung der eingesprengten Feldspate pfiegt deutlich hervorzutreten, 
•loch ist sie nicht uberall in gleichein Maase fortgescliritten. Stcllenweise ist sie 
deutlicher langs parallel zur iiusseren Uinrandung laufender Streifen. Danacli kann 
man auf gewisse Zonarunterschiede im Aufbau der Feldspate schliessen. In einem 
giosseren Feldspatindividuum faud sich eingewachsen ein lappenformig begrenztes 
Quarzkornchen, in welches Ausliiufer des Feldspatindividuums hineinragen und das- 
selbe mikropegmatitisch durchwachsen. Eiuen solchen Quarz kann man als eine 
A-Usscheidung des Magmas ansehen, die als Rest bei der Feldspatkrystallisation 
e"tstand. Audi sonst kommt stellenweise ein im Orthoklas eingeschlossenes, lappen- 
fennig begrenztes Quarzkornchen vor; bisweilen sind in demselben Spuren von 
sauerem Plagioklas vorhanden. Von den iibrigen Mineralien dieses Gesteines wurden 
bisweilen als Einschliisse in den Feldspaten insbesondere Biotitbliittchen gefunden; 
dagegen ragen nirgends Feldspateinsprenglinge in den Biotit oder Amphib'ol hinein. 
Wie friiher auf Grund der rauhen OberfUiche, so kann man jetzt aus dem letzteren 
Grunde behaupten, dass sich die Feldspate unter alien Einsprenglingen zuletzt ent- 
wickelt haben. Auffallender weise wurde der Apatit nur sehr spiiilicli als Einschluss 
•n den Feldspateinsprenglingen gefunden. 

Durch die Zersetzung der Feldspate entsteht zumeist Kaolin, weniger Mus- 
covit; der Orthoklas unterliegt leichter der Zersetzung als der Mikroklin. Be- 
merkenswert ist audi ein Durschnitt eines Einsprenglings, der durch seine 
Klaiheit und Lichtbrechung an Feldspat erinnert und parallel zur Lange auslicht ; 
doch besitzt er eine unvollkommene Spaltbarkeit. An den Spaltrissen desselbeii 
ist eine gelbliche, eisenhaltige Masse abgelagert, welche in der Umgebung des Durch- 
sclmittes fehlt; wahrscheinlich ist diese Substauz ein Produkt der beginnenden Zer- 
setzung des Minerals. Auf Grund einer Vergleichung mit gut bestimmten Cordie- 
l'iten, sowie des Brechungsvermogens mit dem des Miki oklins kann man schliessen, 
'lass in dem beschriebenen Gesteine C o r d i e r i t vorhanden ist, obwohl nur acces- 
sorisch. 
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DerFeldspat derGrundmasse istin Form von einfachen, unregel- 
massig, meist feinlappig begrenzten Kdrnchen entwickelt und gehdrt hauptsachlich 
dem Ortlioklas an. Seine kleinen Einsehliisse, sowie die Zersetzungsproducte sind 
analog denen der Einsprenglinge. 

Der eingesprengte dunkle Glimmer ist gut durchscheinend, 
rotlichbraun, mittelmassig iutensiv gefiirbt. Schmale Durchschnitte sind stark pleo- 
chroitisch, J_ zu o P sind sie braungelb, sebr hell; [| zu o P rotlichbraun mit 
bedeutender Absorption. Sie ldschen stets J_ und || zu o P aus. Aus der optischen 
Uutersuchung ersehen wir, dass der dunkle Glimmer in unserem Gesteine dem 
Meroxen angehort. 

Ausser den iiusserst feinen. theils Gas, theils vielleicht auch Fliissigkeit 
enthaltenden Poren schliesst der eingesprengte Biotit zum Dnterschiede vom ein- 
gesprengten Feldspat eine ziemlich bedeutende Menge heller, idiomorph ausgebil- 
deter feiner Apatitsaulchen ein, ferner hie und da eine gelbe Rutilnadel, ein 
Kdrnchen rosenfarbigen Titanits, Zirkons oder dunkle Hiirchen, die wahrscheinlich 
auch dem Rutil angehdren. Die dunnen Apatitsiiulchen pfiegen h&ufig deutlich nach 
der Flache o P des Riotits angeordnet und einigermassen nach dessen krystallo- 
graphischem Bau orientiert zu sein; doch stehen sie oft auch senkrecht oder 
schief zur Flache o P so dass man auf der genannten Flache im Dunnschliffe ihre 
secbsseitigen Durchschnitte beobachten kann. In dem im Biotit, eingewachsenen 
Apatit wurde auch eine Rutilnadel aufgefunden, die parallel zur Liingsrichtung des 
Apatits orientiert ist. Ringsum die Titanit- oder Zirkonkdrner, seltener auch um 
manche Apatitsaiichein pfiegen Stellen zu sein, die weit intensiver gefiirbt sind 
als der iibrige Theil der Kdrnchen; es wind dies die bekannten pleochroitischen 
Hofe, die zuerst Michel L 6 v y2(!) am Glimmer, Rosenbusc h27) am Cor- 
dierit beschrieb. Selbst doppelte pleochroitische Hofe kann man um einige Titanite 
beobachten; es umgibt niimlich den dunklen Kern eine weniger intensiv gefiirbte 
Zone, welche gleichwohl deutlich dunkler ist als der sie umgebende Biotit. Stellen- 
weise schliesst inancher Biotit auch iiusserst feine Sagenitaggregute als primitre 
Einschlusse ein. 

Der Biotit ist ungerade-, gewohlich fein-, manchmal auch groblappig begrenzt; 
im Ganzen kann man jedoch haufig eine Annaherung an idiomorphe sechsseitige 
I5egrenzung erkennen. Am Rande des Biotits finden wir meist zahlreiche kleine 
rothliche bis fast farblose Titanitkdrnchen von verschiodener Gestalt. Die Korner 
sind an alien Lappen des Biotits angewachsen, ringsherum gleichsam einen Rahrnen 
bildend; diese Erscheinung weist offenbar auf magmatischc Corrosion bin. 

In unserem Falle entstanden augenscheinlich ploztlich der Entwickelung des 
eingesprengten 15iotits ungiinstige Verhaltnisse; ein Theil desselben wurde wieder 
resorbiert und erst beim Erstarren der (jrundmasse abermals ausgeschieden. 
bemerkenswert ist noch, dass der im Biotit eingeschlossene Apatit von der CorroMo" 
unberuhrt   blieb.    Die  zahlreiche Titanitausscheidung  bei  dieser   Umstaltung  des 

20 Sur les noyaux k polychroisme intense du mica noir. Cornpte rendus 188*2. 
2T) Die Steiger Schiefer  und ihre (Jontactzone an den  Granititen   von   Bar-Andlau und 

Hochwald. Strassburg, 1877, pag. 82. 

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



41 

Biotits zeugt daftir, dass der Biotit reich an TiO,2 ist und vielleicht zugleich auch 
nicht wenig CaO enthiilt. Infolge der Verwitterung bekommt der Biotit eine grime 
Farbe und iindert sich in blassen Chlorit uin; der Eisengehalt diirfte darnach wohl 
nicht selir hocli sein. Die pleochroitisehen Hofe des Biotits behalten auch im 
Chlorit eine satteren Fiirbung bei, allerdings sind sie dann griin und bleiben 
starker pleochroitisch als die sie uuigebende Masse. 

Der infolge der Verwitterung des Biotits entstehende Chlorit steht der 
Doppelbrechung nach sowie deshalb, weil er in schmalen Durchschnitten bisweileu 
etwas scliief auslischt, nahe dem K 1 i n o c h 1 o r. Im conv. polarisierten Lichte 
weist er einen grossen optischen Axenwinkel negativen Charakters auf. Gewohnlich 
bildet er Pseudomorphosen nach Biotit in Form von Schuppen und Bliittchen, 
welche manchmal einheitlicli sind und dieselbe Begrenzung besitzen wie der Biotit, 
Und in denen der Apatit, sowie der an den Handera sich befiudende Titanit unver- 
ftadert bleibt. Im Innern des Chlorits sind zahlreiche, meist langliche Poren vor- 
handen, ausserdem pflegen zahlreiche, haarformige Rutilnadeln ausgeschieden zu 
sein. Die Umwaudlung des Biotits in Klinochlor begleitet stellenweise eine Aus- 
scheidung zahlreicher kleiner, fast farbloser Titanitkbrnchen, die in derselben 
Weise angeordnet sind, wie an den Biotitrftndern, nur dass sie eine feinere Grup- 
pierung aufweisen. Diese Erscheinung unterstiitzt die oben ausgesprochene Meinung, 
dass die Biotiteinsprenglinge an ihrein Rande im Magma resorbiert wurden. An 
manchen Stellen entsteh't infolge der Biotitzersetzung auch schwacb doppelbrechende 
P e n n i n s u bs t a n z. 

Der Biotit der Grundmasse bildet feine, allotriomorph umgrenzte 
Schuppchen, welche dem Ausselien nach verwandt mit dem eingesprengten Biotit, 
jedoch etwas blasser sind. 

Die Durchsclinitte der Amphiboleinsprenglinge sind griinlich, 
auffallcnd blass, nur die Rander pflegen etwas satter gefftrbt zu sein. Mit Aus- 
nahtne dieser kleinen, satter gefarbten Stellen ist der grosste Theil der Amphibol- 
Substanz schwach pleochroitisch, und zwar ist dies || c griinlich, geflirbt mit 
kleiner Absorption, J_ c blassgriinlich, fast farblos, woraus man auf eine verkiilt- 
nisuiassige Armut an Eisen schliessen kann. 

Ausser den feinen, mit einer Flttssigkeit ausgefullteii Poren schliesst der 
Amphibol hauptsachlieh zahlreiche, fast klare Mikrolithkornchen eiu, welche ver- 
"iiltnismassig eine ziemlich grosse Doppelbrechung besitzen und die man griissten- 
theils fur Titanit ansehen kaun; es koimnen jedoch auch feine, deutlich erkenn- 
°are Titanitkorner vor, welche, wenn sie im Amphibol eingeschlossen s-ind, eine 
sattere Fiirbung ihrer Umgebung hervorrufen. Die Mikrolithe pflegen in Reihen 
angeordnet zu sein, die parallel zu den nach dem Prisma des Amphibols gehenden 
Spaltrissen laufen, und soweit sie langliche Gestalt besitzen, sind sie audi in 
inrer Langsrichtung nach jener der Amphiboliudividuen orientiert. Ausserdem 
schliesst der Amphibol auch diiune Apatitsaulchen und deutliche rosarothe 
*irkonk6rner ein, welche denen im eingesprengten Biotit ahnlich sind. 

Das zahlreiche Vorkommen von Titanitmikrolithen, sowie die schwache Far- 
ing des Amphibols ffihrt uns auf den Gedanken, ob der Amphibol vielleicht nicht 
aus einem anderen Minerale entstauden ist, wenigstens an solchen Stellen,   wo er 
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Mikrolithe enthalt. Zwischen gekrenzten Nikols erkennt man, dass manche Amphibol- 
eins[)renglinge eigentlich Aggregate langlieher bis stengeliger, kleinerer, drusenformig 
iingeordneter Individuen sind. Aber auch grussere Ampliiboleinsprenglinge pflegen 
in ibrem Kerne einen solchen Aggregataufbau zu besitzen wie der Ainpliibol, der 
durch Umwaiidluiig aus Pyroxen z. B. in manchen Graniten und Dioriten entsteht; 
aus dieser Erscheinung kann man demnach schliessen, dass unser Ampbibol infolge 
einer durch die Wirkung des Magmas erfolgten Umwandlung aus Pyroxen ent- 
standen ist. In einem Amphibolschnitte sclieinen fast farblose Spuren monoklinen 
Pyroxeris im Kerne erhalten zu sein; doch sind sie nicht so charakteristisch, dass 
man sie mit Sicherheit bestimmen konnte. Die grSsseren Amphibolindividuen pflegen 
biiufig Zwillinge nach dem Orthopiuakoid zu bilden; bisweilen enthalten sie eiuige 
schmale, nach dieser Fliiche eingewachsene Zwillingslamellen. Die Uinrisse der 
Amphibolsprenglinge sind gewohlich i'eingelappt, allotriomorph, obwohl sie von ge- 
rader Begrenzung nicht inimer weit entfernt sind. Ein achtseitiger Querschnitt wurde 
gefunden, der Pyroxenquerschnitten iilinlich sieht. Ausser den grosseren Amphibol- 
einsprenglingen, von denen gerade die Rede war, tritt der Ampbibol auch in 
Gruppen drusenformig gereihter, stengeliger Individuen von circa 03 mm Gnisse 
auf, welche theils dieselbcn Mikrolitheinschliisse wie die Einsprenglinge besitzen, 
bisweilen aber auch spikliche Hamatitschuppchen einschliessen; theilweise entbehren 
sie auch vollstiindig mikrolithischer Finschliisse, was auf einen anderen Ursprung 
hinweisen wurde als bei den Einsprenglingen und Amphibolgruppen, welche zahl- 
reiche Titanitmikrolithe enthalten. Vielleicht liesse sich schliessen, dass der Ampbibol 
letzterer Art sich selbststlindig entwickelte. Die geringen Dimensioncn seiner Indi- 
viduen bezeugen wahrscheinlich, dass er sich rasch entwickelte in einem Stadium, 
in welchem das ungestorte Wachsen der grosseren Individuen fast aufhiirte, und 
thatsachlich weisen hie und da beigemengte kleine Biotitbliittchen auf eine Phase 
hin, in welcher sich bereits auch der Biotit zu entwickeln begann. 

Den optischen Eigenschaften nach steht der griinliche Ampbibol dem A kti- 
n o 1 i t h am niichsten. 

Von den vorher angefuhrten ICirischlusssen ist dev Apatit hauptsachlich 
in Form von diinnen, sechsseitigen, durchsichtigen Sliulchen, seltener als breite allo- 
triomorphe Kornchen enwickelt. Als Einschliisse in ihm fand man eine helle Fliis- 
sjgkeit mit einem Gasbliischen, stellenweise auch Rutil. Die T i t a n i t k 6 r n c h e n 
sind im Gegensatze zum Apatit meist allotriomorph ausgebildet, und nur selten 
findet man die gewolmlicbe idioraorphe Ausbildung. Der Zirkon erscheint eben- 
falls in Form kleiner, farbloser oder rothlicher Kornchen oder Krystiillchen, jedoch 
ist er sparlicber vertreten als der Titanit. Der Rutil hat gewohlich die Form 
gelber haarfeiner Nadeln, manchmal bildet er auch feine Korner. E r z e 
kommen selten vor und sind iiusscrst fein, fast, staubfiirmig. Nach der Art der 
Begrenzung kann man hauptsachlich auf Magnetit oder Pyrit schliessen. 

Die Fluidalstructur in der Grundmassc erkennt man an vielen Stellen aus 
der Anordnung der Biotitschiippchen. 

Im Ganzen liisst sich in der Entwickelung des Gesteines folgende Reihen- 
folge erkennen: Am friihesten wurden Apatit, Zirkon und eine Anzahl der Titanit- 
kdrnchen  ausgeschieden.    Darauf  begann   die  Entwicklung  des  Pyroxens;   doch 
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bald entstand eine Aenderung in den Krystallisationsverhaltnissen und der Pyroxen 
gieng in Amphibol (iber, worauf letzterer weiter fortwuchs. Auf die Entwicklung der 
grosseren Amphibolindividuen folgte die der kleineren ludividuen, welch letztere 
h&ufig nach der Fluidalstructur der Grundmasse gestreckte Gruppen bildeten; bereits 
bcgann sicii audi etwas Biotit zu entwickeln. Darauf folgte die Hauptentwicklung 
des Biotita; nach der Ausscheidung einer bedeutenden Anzahl von Einspreng- 
li'igen enstandcn jedoch fiir den Biotit ungiinstige Verhaltnisse und dieser wurde 
am Rande resorbiert. Zuletzt von alien Einsprenglingen entwickelten sich die Keld- 
sPate. Bevor scldiesslich die Grundmasse erstarrte, wurden zuerst die Biotit- 
s<'hiippclion ausgeschieden und gleich darauf wurde die Krystallisation durch die 
Entwicklung der Feldspate und sparlichen Quarzes beendet. 

Der   beschriebene    b i o t i t f ii h r e n d e   S y e n i t p o r p h y r   ist   haupt- 
siichlich gekennzeichnet: 

1. durch eine iiusserst feinkornige Grundmasse, 
2. durch  blassgrunen  Amphibol,   welcher   noch  im  Magma   wahrscheinlich 

durch eine Umwandlung des Pyroxens entstanden ist, 
3. durch eine hiiunge Corrosion der Rander der Biotiteinsprenglinge, 
4. durch Mangel an Erzen, 
5. (lurch wahrscheinlichea Vorhandensein accessorischen   Cordierits. 

Syenitporphyr am nordwestl. Fusse des lliigels „Bor". (2) 

Im Uurchbruche der Bahnstrecke am nordwestlichen Fnsse des Hiigels 
Bor im Wolynkathale durchbricht den von SO nach NW streichenden und unter 
6inem Winkel von 35° gegen NO einfallenden Gneis ein S y e n i t p o r p h y rg a n g, 
Welcher von OSO gegen WNW streicht und gegen SSW einfallt. Am Contacte mit 
<1(1"i Gneis weist der Gang eine etwas schiefrige Structur auf. (fig. 2.) 

Dieses Gestein ist seiner Structur und der Beschaffenh.eit der Bestandtheile 
nach mit dem vorher beschriebenen verwandt. Der Unterschied beateht hauptsiichlich 

NO. ow. 

1 3    2     3 1 

]'\- 2. Durchschnitt am nw. Fusse des Hiigels »Bor« 1. Gneis. 2. Syraitporlijr, der an den Sahl- 
bandcrn (;i) sehiefrig wild. 

"i der Grosse und Menge der Einaprenglinge. Wahrend in dem friiher beschrie- 
benen Syenitporphyr griissere Feldspatkrystalle ziemlich zahlreich vertreten waren, 
sind sic hier verhiiltnismassig sparlich und erlangen eine Grosse von hochstens 
1  cm;  umso  zahlreicher  dafiir  sind  die  kleineren,   porphyrisch   ausgeschiedenen 
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Feldspate von 2—4 mm Griisse, wahrend das vorhergohende Gestein an solclien 
kleineren Einsprenglingen zieinlich arm war. 

Beachten wir jedoch die Menge der Feldspateinsprenglinge ira Ganzen, so 
ersehen wir, dass der vorher besprochene Syenitpor|)hyr docli bedeutend mehr 
Feldspat enthalt. In deni friiheren Gestein waren Plagioklasspuren selten, hier 
finden wir dagegtn deutlichen Oligoklas vor, obwohl er doch noch verhiiltnismassig 
in geringer Menge anftritt. Mikroperthit, der aus von Mbit durchsetztem Orthoklas 
besteht, findet Bich hier hiiufig vor. 

Die Haupt- undNebengemengtheile sind fast identisch mit 
denen des vorhergehenden Gesteines. Porphyrisch ausgeschiedenen ist abermals 
ausser Felspat auch Biotit. Die Feldspateinsprenglinge gehciren dora Orthoklas, 
Oligoklas, Mikroperthit und Mikroklin an. I n d e r Grundmasse finden wir 
dann liauptsachlich Alkalifeldspate und Quarz, welch letzterer freilich bei weitein 
weniger vertreten ist als die Feldspate. Die Alkalifeldspate sind grosseren Theils den 
Brechuugsexponenten nach Orthoklas; weniger, aber doch mit einem bedeutenden 
Antheil gehdren sie zu den Gliedern der Oligoklas-Albitreihe; der Oligoklas tritt 
in der Grundmasse nur accessorisch auf. Weitere Nebengemengtheile sind Apatit, 
Titanit, Magnetit und Hamatit. 

Manche Feldspate haben eine annahernde Krystallgestalt, indem sie 
theilweise von geraden Fliichen, hauptsachlich von M, 1-, I\ x begrenzt werden. 
Andere haben eine ungerade Begtenzung. Hiiufig ist beim Orthoklas und Plagioklas, 
niemals jedoch beim Mikroklin Zonarstriictur entwickelt, u. zw. wechseln Streifen 
mit grosserer Doppelbrechung und Ausloschungsschiefe ab mit solchen, welche eine 
geringere Doppelbrechung und kleinere Ausloschungsschiefe aufweisen.*) Nicht 
selten schliessen die Feldspateinsprenglinge Biotitblattcheu ein, so dass sie offenbar 
erst nach den letzeren sich eiitwickelten. 

Gruppen kurzen, stengeligen A m p h i b o 1 s koinmen hiuifiger vor und 
erlangen eine Grdsse von 55 mm; ihr Umriss ist meist elliptisch. Im Ganzen 
sehen sie Linsen ahulich, sind im Kerne blasser, heller, und werden am Rande 
von einem dunkleren, intensiver griin gefiirbten, liauptsachlich aus Biotit bestohendeu 
Rahmen umschlossen. Diesen Gruppea pfiegen IUotitschuppen, ausserdem hie und 
da ein Hiimatitkornchen beigemengt zu sein. Insbesondere an den Riindern findet 
man oft einen von Biotitschuppen gebildeten Rahmen; die mit dem Anipliibol ver- 
wachsene Randzone der Schuppen ist gewohnlich rein erhalten, wiilirend die der 
Grundmasse zugewendete Zone gewiihlich der Corrosion unterlag. Offenbar sprecheu 
diese Biotiteinsprenglinge dafiir, dass die hauptsiichlicliste Menge der Biotiteinspreng- 
linge sich erst nach Beendigung der Amphibolkrystallisation entwickelte. 

Der Glimmer ist theils einaxig, theils deutlich zweiaxig mit einem 
kleinen optischen Axenwinkel und gehort dem M e r o x e n an. 

Der A m p h i b o 1 ist im Diinnschliff schwach griinlich gefiirbt, fast farblos; 
wie mit Hilfe der Methode Becke's gefunden wurde, ist sein Brechungsexponent 
grosser als der des Biotits.   Er lischt theils parallel,   thcils etwas schief aus, ist 

*) Fr. liecke:   Ober Zoncnstructur   dor Krystalle in  Frstarrungagesteinen.    Tschermak's 
Miner, und petrogr. Mitteil. B. XVII. pag. 97. 
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daher  inonoklin   and geliort theils  dem Aktinolith an,   theils wahrscheinlich  auch 
dem Tremolit. 

Im Gegensatz zu den Gruppen stengeligen Amphibols sind die einheitlichen 
Amphiboleinsprenglinge bedeutend kleiner und verdienen hauptsachlich deshalb Be- 
achtung, weil in ihnen Korner diopsidartigen Pyroxens eingeschlosssen zu sein 
pflegen. Letztere erscheinen in Durchschuitten fast farblos oder nur schwach grtin- 
lich gefarbt; offenbar haben manche Amphiboleinsprenglinge hier znm Theil ihren 
Ursprung im Pyroxen. Dieser Pyroxen besitzt gewohnlich augitische Spaltbarkeit 
u"d ist vielfach zersprungen. Er enthalt nur wenig Poren und schliesst nur selten 
ein Mikrolithkornchen ein. Seine Randzone ist unregelmassig gelappt und geht in 
Amphibol ttber. Hart an der Grenze ist er aussert fein zersprungen und die 
Aniphibolmasse besitzt hier zahlreiche Titanitmikrolithe, feine dunkle Nadeln und 
etwas staubfonnigen Magnetits oder Hiimatits, die man auch weiter im Amphibol ver- 
folgen kann. Nur der Rand der Amphiboleinsprenglinge pflegt reiner zu soin oder 
er enthalt ttberhaupt keine kleinen Einschlusse, besitzt aber dafiir eine intensivere 
Brtlne Farbung. Offenbar entstand der griisste Theil der Amphiboleinsprenglinge 
wirklich durch Umwandlung diopsidartigen Pyroxens. liber einen dem eben be- 
schriebcnen iihnlichen Pyroxen handelt J. Kratochvil**); es entsteht niimlich aus 
diesem Pyroxen durch magmatische Umwandlung zum Theil Amphibol, welcher 
einen Pyroxenkern einschliesst. Stellenweise ist ein Theil des Pyroxens im Innern 
''es Amphibolrahmens in blassen nadelformigen Amphibol umgewandelt, der in Form 
von zahlreichen Fachern angeordnet ist. Den blassen Amphibolaggregaten pflegen, 
w>e in unserem Falle, fein vertheilter Magnetit, bisweilen auch Biotitschuppen bei- 
geniengt zu sein. In einigen Fallen entstand durch die Umwandlung des Pyroxens, 
lessen Reste noch erhalten bleiben, ausser Amphibol deutlich auch etwas Biotit. 
Mit dem ursprttnglichen Pyroxen hat der aus ihin entstehende Amphibol haufig 
Wenigstens die Vei'ticalrichtung gemeinsam. Der Pyroxen verrath sich im Schnitte 
dem Amphibol gegeniiber nicht nur durch seine reinere Farbo, sondern auch durch 
das verhaltnismftssig grossere Brochungsvermogen, wie es nach Becke's Methode 
°rkannt wurde; ausserdem besitzt er eine andere Doppelbrechu'ng und in bestimmteu 
Sclmitten eine bedeutend grossere Ausloschungsschiefe. Vom chemischen Stand- 
PUnkte aus muss beinerkt werden, dass die chemische Zusammensetzung des 
Amphibols, da durch die Umwandlung des Pyroxens gewisse Stoffe ausgeschieden 
Zu werden pflegen, nicht ganz dieselbe ist, wie die des Pyroxens, sondern dass 
ersterer zum mindesten etwas weniger CaO und Ti()2 enthalt. Was CaO anbe- 
1:u,gt, so ist bekannt, dass die Amphibole ttberhaupt haufig weniger CaO enthalten 
als die Pyroxene. 

Q 
Der   Ubergang  in  schiefrige  Structur  am  Rande  des  hier  vorkommenden 

anges entstand offenbar infolge des vom Nachbargesteine ausgeubten Druckes. 

**) 0 nfikterych massivnfch horninacb z okoli NovSho Knlna z casti rulovitycb hornin 
0(1 &lebu. Vestn. kral. c. spol. nauk. 1900. pag. 6. (fiber einige massige Gesleine aus der Umgebung 
Vo" Knin und ttber gneissartige Gesteine von tfleby. Sitzungsber. d. konigl. bbhm. Gesellschaft 
d- 'Wissenschaften.) 
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Ein ahnlicher schiefriger Syenitporphyr findet sich iin Durchschnitte des 
hohen Felsens auf der Balmstrecke s. w. von Malenic, n. vor dem Durchbruehe in 
Lagergiingen vor. 

Kleinkorniger Syenitporbyr bei Straiiovic (3.) 

N. 6. bei Straiiovic in der Niihe von Malenic findet man grossere Stein- 
blocke zerstreut uinher liegen, die offenbar aus einen Gange stammeu. Es ist dies 
ein den vorhcrgohenden Syenitporphyren verwandtes Gestein, welches durch kleinc 
Feldspateinsprenglinge, cine etwas grobere Grundmasse und den zahlreichor in ihr 
vorkommenden Quarz ausgezeichnet ist. Wahrscheinlich sind auch Spuren von Cor- 
dierit vorhanden. 

Von Feldspaten ist zahlreich Orthoklas, ferner insbesondere Mikroklin, 
sporadisch saurer Oligoklas vertreten. Die Feldspateinsprenglinge sind bis 2

,
5»M», 

gewohnlich nur 1—2 mm gross. Im Diinnschliffe findet man zahlreiche Feldspat- 
korner, die kleiner als l mm sind, Die Feldspateinsprenglinge haben vorhersschend 
die Orthoklasstructur, sind in der gewohnliehen Krystallform entwickelt und pflegen 
nach dem Karlsbader Gesetzt verzwillingt zu sein. Unter denselben kann man 
nach der iiusserst schwach abweichenden Doppelbrechung, der unvollkommeneren 
Zersetzung und nach dem etwas verschiedenem Lichtbreehungsvennogen stellen- 
weise Mikroklin crkennen. Hire Zonarstructur geht oft in iiusserst fein ausgebildete 
mikroperthitische Structur fiber, u. zw. so, dass dort, wo die zonale Streifung vor- 
handen ist, die mikroperthitische Structur wenig entwickelt ist, und umgekehrt, 
wo Ietztere iiberhand nimmt erstere auf'hort. Auf eine solchcn Verwachsung hat 
namentlich F. Becke28) hingewiesen, von dem auch die Benennug „Mikroperthit" 
stammt. 

Die kleineren hervorragonden, durchscbnittlicli etwa 1I2 mm grossen Feldspat- 
korner sind allotrioinorph ausgcbildet, bilden gleichsam einen Ubergang zu den 
noch feineren in der Grundmasse befindlichen Kornern und gehoren grossen Theils 
dem Mikroklin an, indem sie hiiufig zwischen gekreuzten Nicols eine deutliche 
Gitterung  oder wenigstens ein unregelinassiges unduliises Ausliischen aufweisen. 

Der vermeintliche Gordierit ist sparlich verbreitet und schwer von den 
Feldspaten zu unterscheiden. Sein Hauptmerkmal ist ein unregelmassiges Zeispringen 
und eine von diesen Spriingen aus beginende gelbbraune Farbung der Zersetzungs- 
producte. Doch zeigt auch mancber Feldspat eine scheinbar ahnliche Umwandlung, 
insbesondere dann, wenn er eingeschlossene Biotitschuppen enthalt, und diese sich 
zu zersetzen beginnen, odor wenn dieselbe durch Infiltration eines aus seiner 
niichsten Umgebung stammenden eisenhaltigen Stories erfolgt ist. Bestimint wurde 
das Mineral durch Vergleichung mit unzweifelhaltem, in einem anderen Gesteiue 
sich befindlichen Gordierit. Die dem Cordierit ahnlichen Korner erlangen hochstens die 
selbe Grosse wie die kleineren Feldspate und sind  in verticaler  Richtung einiger- 

2Sj F. Becke: Die GneiHsfonnation des niederosterr.  Waldvicrtols.    'I'chenuak's   Mineral-' 
und petrogr. Mittlio.il., Wien, 1883, pag. 199. 
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fflassen idiombrph. Ihrem Ursprunge nach gehorensie wahrscheinlich zu den iiltesten 
Silicaten des Gesteines; ihre Einschliisse sind nicbt zablreich und bestehen haupt- 
Sftehlich aus einer Gasbliisehen unenthaltenden Flussigkeit. 

Der A in p hi b o 1 entstand audi bier wahrscheinlich tlieilweise aus Pyroxen, 
i» welchem Falle er dann blassgriinlich oder fast farblos aussieht; er bildet audi 
verscliiedenartig angeordnete Gruppen. Aber ausserdem wuehs der Amphibol selbst- 
standig weiter, und ein soldier ist dann im Diinnscbliffe oft r o s a r o t h so d a s s 
61 an dieFarbung des A u g i t s i in D i a b a s e r i n n e r t; er enthiilt 
mitunter griinlich gefiirbte Stellen. Die rosarothen, sowie grtinlichen Partien 
haben analogs optische Eigenschaften, niimlich fast gleiohe Doppelbvechung und 
gleichzeitigea Ausloschen. Deshalb gehiirt aueh der rosarotlie Amphibol keiner 
aaderen Amphibolreihe an, als der griinliche und kann fiir Par gas i t gehalten werden. 
Der Pleoehroismus der rosarothen Stellen ist: ]| c eine blassrothe bis fast rosarolhe 
Parbe mit deutlicher aber nicht grosser Absorption, || b rothlichgriinliche mit gerin- 
gerer Absorption, ]| n rotlichgelbliche licbte Farbung. 

Bemerkenswert ist im Gesteine die Beimischung von fein vertheiltein Ti- 
' a .n it, welcher die Gestalt ovaler, schwadi rothlicher Korner besitzt und ziemlich 
fcahlreiche, hauptsachlich in den Feldspaten eingeschlossene Gruppen bildet. 

Die Gemengtheile der G r u n d m a s s e erlangen durclischuittlidi folgende 
Griisse: der Feldspat 017 mm, der Quarz 0'14 mm, die Biotitbliittchen 0"05 mm. 
J)ie Umrisse alter dieser Gemengtheile sind allotrioniorph, beiin Feldspat und 
Quarz vielfacb gelappt und geziihnt. Am Rande mancher Feldspate kanu man die 
'uikropegmatitisclio Verwachsung mit Quarz erkennen. Der Quarz tritt nauientlich 
dann hervor, wenn man Water dem Diinnsdiliffe den Oondensor senkt 

Ein ahnlicher Syenitporphyr kommt in eineni Gange im Elnschnitte des 
hohen Felsens auf der Bahnstrecke sudwestl. von Malenic vor. 

Quarzhaltiger Syenitporphyr siidostl. bei Wolyn. (4.) 

Dieses Gcstein stamrat aus einem inachtigen Gauge, welcher den Gneis in dem 
Sliillidi vor der Station Wolyn an der Bahnstrecke sich benndlidien Einsdinitte durdi- 
s©tzt. In der Grunclmasse finden wir im Gegensatz zu den vorhergehenden Gesteinen 
V6l'lialtnisniassig vie] Quarz; das Gestein ist offenbar von saurerer Beschaffenheit und 
1<0nuto, wenn es eine kornige Structur aufweisen wiirde, als Granit bestimint werden. 

Bemerkenswerte Eigenthlimlichkeiten besitzen hauptsaehlich die Feldspat* 
e'nsprenglinge und die coinpacteren Ampbibolindividuen. Von den Feldspaten 
Slll(l hauptsaehlich Mikroperthit, bestehend aus Ortlioklas und Mikroklin mit 
Albit, ferner saurer und basischev Oligoklas vertreten ; die kleineren Korner scheinen 
last durchwegs dem Orthoklas anzugehoren. Die mikroperthitische Structur mancher 
*6ldspate ist oft ausserst fein, theilweise gleichsam spinnengewebeartig ausgebildet. 

lese Einsprenglinge scbliessen liie und da kleinere Feldspatkorner und Kry- 
taHo, sowie Quarzkiirner ein. Was den eingeschlossenen Quarz anbelangt, kanu 

11 au ihn zum Theil wenigstens als eine bei der Feldspatkrystallisation aus der 
Zugehorigen Partie des Magmas ausgeschiedene Masse betrachten; er ist demnach 
alt°r als der Quarz der Grunduiasse. 
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Der A m p h i b o 1 hat abermals analoge Eigenschaften wie in den vorher 
besprochenen Gesteinen, nur dasser etwas starkergefiirbt erscheint und demnach in den 
betreffenden Richtungen auch eine deutlich starkere Absorption bezitzt. Die com- 
pacteren Individuen pflegen im Diinnschliffe mitunter grossentheils rothlich gefiirbt 
zu sein, wie im Syenitporphyr bei Stranovic. Diese Farbung gelit an den Riindern 
und Rissen in eine ziemlich intensive griinliche iiber, ohne dass man einen Unter- 
schied im Auslo.schen oder einen auffallenden Unterschiod in der Doppelbrechung 
der verschieden gefarbten Partien beobachten kSnnte. Gleiohwohl scheint die 
Doppelbrechung der rothlichen Stellen etwas grosser zu sein als die der griinen. Die 
rothliche Farbung erinnert abermals an die des Augits in manchen Diabasen, doch 
erkennt man schon na,ch dem Pleochroismus und der Ausloschungsschiefe leicht 
den Ampbibol. 

Quarzhiiltiger Syenitporphyr bei Stranovic. (5.) 

Die Grundmasse dieses Gesteines ist fast feinkornig, wodurch es sich von 
den vorher beschriebenen unterscheidet. Es stammt norddstl. von Stranovic her und 
befindet sich sehr nahe dem beschriebenen Gesteine 3. 

Zahlreiche Steinbliicke liegen namentlich zur linken Seite des von Malenic 
fuhrenden Weges umber. Die mikroskopische Untersuchung zeugt fiir die Verwandt- 
schaft mit den vorgehenden Syenitporphyren, weshalb man die Blocke als Reste 
eines Ganges ansehen muss. 

Die Grundmasse besteht abermals aus Orthoklas, dem sich etwas 
Mikroklin, der Oligoklas-Albit-Reihe angehorender accessorischer Plagioklas und 
Quarz beigesellt; sporadisch treten auch kleine Biotitblattchen auf. Fast siimmt- 
liche Gemengtheile sind allotrioraorph ausgebildet und erlangen durclischnittlich 
eine Griisse von 0-5 mm; nur einige Feldspate pflegen auch theilweise idiomorph 
entwickelt zu sein. 

In der Grundmasse treten vor allem zahlreich eingesprengte F e 1 d s p a t- 
k r y s t a 11 e hervor, die namentlich dem Orthoklas, weniger dem Mikroklin ange- 
horen und die gewohnliche Orthoklasgestalt besitzen. Die Liinge der Einspreng- 
linge misst biss gegen 12 mm. Stellenweise ist an Feldspaten auch Zonarstructui' 
erkennbar; iifters erscheint auch eine mikroperthitische Verwacbsung, entweder 
von Oligoklas oder von Orthoklas mit Albit. 

Weitere Einsprenglinge sind schwaizbraune Glimmerbliittchen, die bei weitein 
kleiner sind als die Feldspate und eine Grosse von ca nur 1 mm besitzen; ferner 
in geringerer Menge hellgruner Amphibol, der theils feinkornige Aggregate, theils 
grossere, liingliche, vereinzelt bis 17 mm messende Saulclien bildet. 

Accesorisch erscheinen sauere Plagioklase als Einsprenglinge sowie in der 
Grundmasse, ferner kleine Apatitsiiulchen, wieder iiusserst fein vertheilter Titanit 
und primarer Zirkon, beide rothlich durchsichtig; bisweilen treten auch Rutil- 
kc'irnchen auf. 

Der dunkle Glimmer ist deutlich zweiaxiger Meroxen; der optischf 
Axenwinkel wurde  verschieden  gross beobachtet,  der griisste  mass ungefahr 26°- 
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In einetn scttmalen, fast geuau senkrecbt auf oP gefiihrten Schnitte wurde durch 
Vergleichung der Interferenzfarben der Feldspate im Dunnschiffe die grosste Doppel- 
brechung des Meroxens  auf etwa 0*038 bestimiut. 

Die Natur der Feldspat- und Biotiteinsprenglinge sowie des Amphibols, 
"iag er selbstiindig oder in Aggregaten auftreten, ist genau dieselbe wie in 
den gangartig auftretenden Syenitporphyren. Der in den Feldspateinsprenglingen 
vorherrschende Orthoklas ist oft von Albitstreifen mikroperthitisch durchwachsen, 
die faserahnlich sind und bald in der Mitte zahlreicber als am Rande, bald urn- 
gekehrt am Rande zablreicher und im Kern sparlich oder iiberhaupt niclit vor- 
konunen. Doit, wo beim Orthoklas Zonalstructur entwickeit ist, tritt der mikro- 
peithitische Albit zuriick oder er verschwindet vollstandig, d. h. die natriumhaltige 
Substanz ist in eoncentrische Zonen vertheilt und bildet in ihnen einen Zusatz zur 
Orthoklasmasse. Der Mikroklin pflegt fein gegittert, stellenweise auch zonal struiert 
Oder auch von Albit mikroperthitisch durchwachsen zu sein. Bemerkenswert ist 
HOch, dass mit der Zonalstructur des Mikroklins die Gitterung schwindet. Die Be- 
grenzung der Einsprenglinge pflegt abermals nicht gerade, sondern fein gekerbt 
zu sein. 

Quarzhftltlger Syenitporphyr siidwestlich von Malenic. (6.) 

An der Bahnstrecke siidwestlich von der Haltestelle Malenic befindet sich 
ei» Durchbruch und weiter zur linken Seite ein machtiger langer Einschnitt. 
Gleich sw. neben der Haltestelle zieht sich ein machtiger Gang quarzhiiltigen 
oyenitporphyrs in der Richtung von 0 nach W hin und setzt sich am jenseitigen 
linken Ufer der Wolynka oberhalb des Ziegelofens fort. Der iiber 135 m miichtige 
^ang setzt sicb hier aus fast senkrechten von SO gegen NW gerichteten bankformigen 
Lagen zusainmen. Diese Lagen sind gleich bei der Haltestelle vollstandig zersetzt, 
dann ungefahr 3 m weit weniger verwittert; die folgende Lage, aus welcher das 
Weiter beschriebene Handstiick stammt, ist frisch erhalten; ihr liegt eine Lage 
Ul»gewandelten Syenitporphyrs an (wie im Gange bei Winterberg), worauf Lagen 
desselben unzersetzten Gesteines folgen. 

In der feinkornigen grauen Grundinasse, in welcher man mit Hilfe der 
Luppe einen bedeutenden Quarzgehalt beobachten kann, treten Feldspateinspreng- 
linge von 2—4 mm Grosse, ferner kleine, aus Biotit entstandene Ghloritblattchen auf. 

Die Feldspateinsprengliuge haben eine analoge Beschaffenheit wie die in den 
iibrigen hiesigen Syenitporphyren. Die Feldspatmasse ist durch Verwitteruug haufig 
in Muscovitschuppen und Kaolin zersetzt. Der Biotit geht in Chlorit oder in ein 
Gemenge von Biotit und Muscovit iiber, wobei zuniichst liinglicher Rutil ausge- 
schieden wird, wie ihn auch K. Vrba29) als secundiires Product aus Biotit in der 
Pfibramer Minette beobachtete; ferner rothlicher Titanit oder gelbe, wahrscheinlich 
dein Brookit angehorende Tafeln, oder schliesslich auch gelbe, kleine Pyramiden, 
die an Anatas erinnern. 

") K. Vrba: Die Griinsteiiie des 1'ffbramer Erzreviera. Tschermak's Miner. Mitth., 1877. 
4 
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In den einstigen Biotitaggregaten, welchen wahrscheinlich auch Amphibol 
beigemengt war, entstand ausser dem Chlorit vielfach auch ein Carbonat, wahr- 
scheinlich Dolomit, in Form von mehr oder weniger isometrischen, etwas weiss- 
lichen Kornern. 

An den von kleinen Quarzadern durchzogenen Sprungen erkennt man die 
theilweise Auslaugung der Chlorit- und Feldspatmasse und ihren Ersatz durch 
Quarz. Der Quarz dieser Adern ist feinkornig, ausgezeiehnet durch zahlreiche 
feine, mit Gas und eiuer Fliissigkeit, wahrscheinlich Wasser, ausgefiillte Poren, so 
dass man auf den Absatz aus einer wiisserigen Losung schliessen kann. 

Der aus Biotit entstehende Chlorit ist von blasser Farbe und erinnert 
durch seine grossere Doppelbrechung an Klinochlor; schmale Schnitte haben auch 
optisch negative Litiige, loschen aber parallel und senkrecht zu oP aus. Der Pleo- 
chroismus tritt deutlich hervor, und zwar sind die Schnitte: \\ oP blassgriin mit 
deutlicher Absorption, J_ oP gelblich, recht hell. In geringer Menge entsteht hier 
auch etwas Pennin von sehr schwacher Doppelbrechung. 

Die als Brookit bestimmten tafelformigen Krystalle sind gelblich oder 
gelb, haben einen sechseckigen Umriss, schwachen Pleochroismus und bilden bis- 
weilen auch Gruppen, vvie wir sie in Rosenbusch's 3n) VVerke abgebildet finden. 
Die Spaltbarkeit ist manchmal deutlich zu erkennen. Das Ausloschen erfolgt pa- 
rallel zu den liingeren Seitenkanten. Die vorherrschende Flache weist eine ziemlich 
bedeutende Doppelbrechung auf; im conv. pol. Lichte bekommt man auf ihr zwei 
dunkle Hype>beln bei optisch positivem Charakter des Bildes. Mit Riicksicht ferner 
auf das grosse Lichtbrechungsvermogen, auf die Beigesellung zu Butil und zum 
wahrscheinlichen Anatas und auf deren gegenseitige Vertretung bei der Zersetzung 
des Biotits, kann man auch die Bestimmung des Brookits als zuverliissig erachten. 

Die an Anatas erinnernden Pyramiden sind theils stumpf, theils spitz, gelb- 
lich; ihrer geringen Ausdehnung halber konnten sie nicht optisch untersucht 
werden. Doch kann auf Grund ihrer Gestalt, hauptsiichlich der spitzen Pyra- 
miden kaum bezweifelt werden, dass sie dem Atiatas angehoren. Ahnlich be- 
schreibt Doss31) secumUiren, durch Biotitzersetzung entstandeneu Anatas. Das 
Vorkommen von Anatas in zersetztem Biotit beschreiben ferner Roseubusch, :i2) 
Schmidt M) und Stelzner. M) Nicht selten koinmt ein solcher Anatas in Kersantiten 
vor, wabrend in Minetten der Titangehalt hiiufiger in Form von Rutil auskrystal- 
lisiert. Mikroskopischen Anatas und Brookit beisammen fand hiiulig H. Thurach'1') 
in zahlreichen umgewandelten eruptiven und sedimentaren Gesteinen. 

:,°) Rosenbusch: Mikroakop. Phygiographie der petrograpliisch wichtigsten Mineraliun. 
Stuttgart, 1892, pag. 428. 

M) Br. Doss: Die Lamprophyro und Melaphyre des Plauenschen Grundes bei Dresden. 
Min. u. petrogr. Mittheil., 1890. 

a2) Mikroskop. Physiographie der massigen Gesteine. Stuttgart, 1896, pag. 311. 
a:') Geolog. petrogr. Mittheil. iiber einige Porphyre der Centralalpen. N. Jahrb. f. Mineral-, 

1887, B. B. IV., pag. 447 et 457. 
34) Studien iiber Freiberger Gneise und ihre Verwitterungsproducte. N. Jahrb. f. Mineral. 

1884, I., pag. 271. 
:'6) H. Thtlrach : Ueber das Vorkommen mikroskopischer Zirkone und Titanmineralien in 

den Gesteinen. Verhandlungen d. pbys. medic. Ges- Wiirzburg, N. F., 1884, XVIII. No. 10. 
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Bemerkonswert ist auch die Beiraengung rosenrothen Zirkous, der sich hier 
»i grosseren Krystallen vorfindet, als in den bisher beschriebenen Gesteinen. Er 
tritt in Form von kurzen Siiulen auf, die vom Grundprisma und der Grundpyramide 
begrenzt werden. Die Kanten des Grumlprismas pflegen vom Prisma zweiter Ord- 
rHing abgestumpft zu sein, doch herrscht im Ganzen <^ P vor. Querschnitte geben 
un conv. pol. Lichte ein optisch einaxiges Bild positiven Gharakters. Das Mineral 
gehort deutlich dem tetragonalen System an, die Spaltbarkeit nach <» P Hisst 
sich stellenweise gut beobachten; die Doppelbrechung erlangt eine bedeutende 
GrSsse. Das BrechungsYermogen ist ebenfalls bedeutend, jedoch nicht so gross wie 
oeim Itutil, vielmehr steht es dem des Titanits nahe; der Pleochroismus ist sehr 
SChwach; man kann also die Bestimmung des Zirkons als zuverliissig erachten. 
Bie Zirkonkrystiillchen, die liltufig fein concentrisch gestreift sind, pflegen hie und 
da auch im Biotit eingeschlossen zu sein und sind sicher primaren Ursprungs. Im 
Biotit sind sie gcwtihnlich vou einem dunkleren pleochroitischen Hofe umschlossen. 

Ein (ians eines iimgewandelteu Syenitporpbyrs bei Winterberg. (7.) 

Dieses Gestein durchbricht den Gneis in einem machtigen, von zahlreichen 
Quarzadern durchsetzten Gauge unterhalb Winterberg beim km 32 an der Bahn- 
strecke. Das Gestein ist bereits stark verwittert, von grunlicher Farbe mit dunklen, 
braunlichen Flecken, die theilweise von der Zersetzung des urspriinglichen Biotits, 
theilvveise audi vom Limonit herriihren. Der Glanz des Gesteines ist matt; 
Schiefercrngspuren sind deutlich. Stellenweise erscheinen audi weisse, unregelmiissige 
Feldspateinsprenglinge. 

Der Dunnschliff besitzt eine gtunliche Farbe und man kann in ihm griinliche, 
fast durchsiehtige, sowie weisse, trube Partien beobacht(m; letztere gehiiren dem 
zersetzten Feldspat an. Der Chlorit bildet oft schwache Adern. fm ganzen zeigt das 
Gestein vielfach erst unter dem Mikroskop hervortretende kataklastische Erschei- 
nungen. 

Die Grundmasse besteht aus Alkalifeldspaten, Quarz und fein vertheil- 
tettl Chlorit. Accessorisch treten Titanit, Rutil, sparlicher Calcit und Albit, selten 
Epidot, Pyrit und staubformiger Leukoxen auf. Der Grosse nach kann man Feld- 
spate von 0'5 mm bis 2 mm und solche von ca. nur 0 t)9 mm unterscheiden. 

Eingesprengt sind Orthoklas, etwas Oligoklas und Glieder der Oligoklas- 
Albit-Reihe, selten Chlorit. Die grosseren Feldspate sind meist eiofaeh, selten 
Polysynthetisch zusammengesetzt; in diesem Falle sind in das einfache Individ uum 
einige Lamellen nach dem Albitgesetze eingelagert, selten besteht das ganze Indi- 
Vlfluum aus nach dem genannten Gesetze verwachsenen Lamellen. 

Die Grundmasse tritt nicht iiberall so gleichuiiissig auf wie in den vorher- 
hesprochenen Gesteinen; doch kann man an vielen Stellen dieses Gesteines grossere 
^eldspate als Einsprenglinge und kleinere als Bestandtheile der Grundmasse unter- 
8t^heiden. Die grosseren Feldspatkiirner besitzen fast keine Spur krystallographischer 
^egrenzung und sind an manchen Stellen zahlreicher ausgeschiedeu als an den 
a"deren. Siimmtlicher Feldspat ist demnach allotriomorph; die grosseren Itidividuen 

4* 
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sind hiiufig vielfacli geziilint, die kleineren grosstentheits gelappt. Die Feldspat- 
masse ist meist etwas triibe und enthalt zahlreiche feine Poren, welche mit einer 
Fliissigkeit oder Gas oder beiden, oder auch mit einem triiben, tbeilweise braun- 
lichen Staubgebilde ausgefullt sind; die Poren pnegen in Reihen angeordnet zu 
sein. Die grosseren Kbrner des Feldspates zeigen manchmal Merkmale von Kata- 
klase, wie z. B. Spriinge, undnloses Ausloschen, bisweilen auch Zertriimmerung. 
Das letzte Zersetzungsproduct desselben ist Kaolin, dessen feine Schuppen theils 
in dem Feldspatmutterkorn gelagert bleiben, theils sich in den Spriingen anordnen. 

Der Chlorit bildet feine Bliittchen und Schuppen von 0"2—1 mm Grosse, 
ist aUotriomorph ausgebildet und hiiufig in Reihen angeordnet, die sich zwischen 
den anderen Gemongtheilen durchwinden. Er besitzt eine griine Farbe und ist stark 
pleochroitisch, ||oPgriin mit deutlicfaer Absorption, J_ o/'griinlichgelb, hell gefiirbt. 
Schmale Schnitte loschen parallel und senkrecht zuoPaus, und ihre Langsrichtung 
ist optisch positiv. Diese Eigenschafteu, sowie die schwache Doppelbrechung ver- 
rathen seine Verwandtschaft mit Penuin. Die Chloritsubstanz ist grosstentheils rein 
und schliesst nur hie und da ein Titanitkorn oder staubformigen Titanit ein, dessen 
Anwesenheit dafiir spricht, dass der Chlorit (lurch Zersetzung eines anderen Mine- 
rals, wahrscheinlich des Biotits entstanden ist. Vereinzelt gesellen sich auch gelbe 
Rutilkornchen den Titanitaggregaten bei, selten nur ein gelbes, pleochroitisches 
Epidotkornchen. Ausser dem eben beschriebenen, zwischen den anderen Gemeng- 
theilen eingelagerten Chlorit findet sich auch in den Feldspaten etwas fein ver- 
theilter Chlorit. Vereinzelt ist auch ein grosseres, einheitliches Chloritschiipi)chen 
ganz in ein grosseres Feldspatkorn eingewachsen und hat dann augenscheinlich 
dieselbe Bedeutung wie die Biotiteinsprenglinge in den Feldspaten der Syenit- 
porphyre dieser Gegend; es hat dieselben Eigenschafteu wie der eben beschriebene 
Chlorit und ist demnach mit dem Pennin verwandt. Da dieser Chlorit ferner aber- 
mals feine Aggregate triiber Titanitkornchen enthalt, entstand er offenbar auch 
durch Umwandlung des JJiotits. 

Der Quarz ist im ganzen sparlich vertreten. Er ist ungleichmiissig im 
Gesteine zorstreut, unregelmassig begrenzt und bildet Reihen oder kleine Adern. 
Da der Quarz bisweilen auch triibe Staubgebilde, wie sie durch die Zer- 
setzung des Feldspates entstehen, oder auch triibe Titanitkornchen, welche den 
Chlorit zu begleiten pflegen, enthalt, ist er wenigstens theilweise secundiiren Ur- 
spruugs, vielleicht auch vollstjindig authigen. 

Das Gestein kann man also, obwohl es stark umgewandelt ist, als Syenit- 
porphyr ansehen, der mit den ubrigen hiesigen Ganggesteinen derselben Gruppe 
verwandt ist. 

Uebergangssesteine zwiSchen Syenitporphyr und Minette. 

In schwiicheren, hiichstens 3 m machtigen Giingen treten Gesteine auf, 
welche zumeist den Gneis durchsetzen, eine lichtgraue Farbe aufweisen und makro- 
skopisch an die Minette eriunern, jedoch eine den Syenitporphyren analoge mine- 
ralische Zusammensetzung besitzen. Da sie leicht der Verwitterung und Zersetzung 
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unterliegen,   kann   man sie   zumeist   nur   in  Durchbruchen   und Einschnitten der 
Bahnstrecke im aufgeschlossenen Felsen verfolgen. 

Solche Gauge treten an folgenden Stellen auf : Ein den Gneis durchsetzen- 
des, an den Sahlbandern zusammengedriicktes Ubergangsgestein im Bahneinscbnitte 
s. w. von Malenic; ein minetteartiges Gestein, das s. w. von Malenic am Ost- 
abhange des Cerenec in einem kleinen Felsen zutage tritt; ein minetteartiges, in 
Blocken am Wege nach Zalezl uraherliegendes Gestein, am wahrscheinlichsten eiue 
Fortsetzung des vorhergehenden, von der Haltestelle Malenic sich hinziehenden 
Ganges; ein minetteartiges Gestein, das als Lagergang zwischen deni Gneis und 
dem Syenitporpbyr im Bahneinscbnitte 6stl. von Malenic vorkommt; ein minette- 
artiges Gestein in fast 3 m miichtigen Giingen bei Minniberger's Miihle an der 
Bahnstrecke nordwestl. unter deni HtigelBor; ein minetteartiges Gestein, welches 
in einem 2 m miichtigen Gange den Gneis siidl. von der Haltestelle Kaci durch- 
setzt; ein minetteartiges zereetztes Gestein einer schwachen Ader; em Gestein, 
Welches bei der Lederfabrik an der Bahnstrecke in eiaem 1 m machtigen Gauge 
den Gneis durchsetzt und in. Hangenden ausgeht; ein minetteartiges verw.ttertes 
Gestein, das in einem 2 m machtigen Gange den Gneis an der Bahnstrecke vor 
der Station Cestic-Strunkovic in dstlicher llichtung durchsetzt und weiter in Gangen 
vorkommt, die den Gneis im Bahneinschnitte nordl. von dieser Station durchbrecheu; 
ein minetteartiges zersetztes tlbergangsgestein in einem 05 m machtigen, den 
Syenitporphyr durchsetzenden Gange an der Bahnstrecke nordl. von Prechovic. 

Mikroskopische Beschaffenheit der Uebergangs- 
g-esteine. 

Kin Cebergangsgesteiii im (Jan^e siidwestlich Muter Malenic") (8.) 

Der Gang befindet sich in der sudwestlichen Fortsetzung des Bahneinschnittes 
'» welchem hart bei der Haltestelle Malenic ein Gang des schon beschriebenen 
<luarzhaltigen Syenitporphyrs vorkommt. 

Es ist ein den besprochenen verwandtes und der mineralischen Zusammcn- 
setzung nach analogos Gestein; makroskopisch erinnert es an die Minette, besitzt 
jedoch eine graue, etwas lichtere Farbung als die hiesigen Minetten. Die Haupt- 
bestandtheile sind abermals Alkalifeldspate und Biotit; doch ist der B.otit 
etwas reichlicher vertreten als im Syenitporphyr und mit dem Amplnbol zu- 
saminen fast in gleicher Menge wie die Feldspate. Zugleich besitzt das Gestein 
etwas mehr Quarz, obwohl der Feldspat liber den letzteren bedeutend uberwiegt, 
Wichtigere Unterschiede jedoch kann man in der Structur bemerken. 

Makroskopisch treten in der grauen Grundmasse fur das Auge feiukornige, 
nur Heine, nicht gerade zahlreiche Biotitblattchen auf, von etwa 0-5-2 mm 

*) Jos.  Woldrich 1. c. 
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Grosse und gewohnlich uriregelmassigen Umrissen, fernor sparliche, nur 0 2 mm 
Grosse erreicliende Araphibo 1 korner. Makroskopische Feldspateinsprenglinge 
sind nicht zu beobachten. 

Erst unter dem Mikroskope findet man, dass zweierlei Feldspatkorn entwickelt 
ist, ein kleineres und ein gnisseres, von welchen jenes fast idiomorph ausgebildet, 
dieses jedoch vielfach gelappt zu sein pflegt. Die grosseren Feldspate sind haupt- 
saehlich Orthoklas, weniger Mikroklin, seltener Glieder der Oligoklas-Albit-Reihe; 
iiusserst haufig findet man bei ihnen Zonarstructur. Die Randzone dieser Feldspate 
ist meist natriumhaltiger als ihr Kern; sie weist gewohnlich eine griissere Aus- 
loschungsschiefe auf, ein grosseres Brechungsvertnogen, welches jedoch etwas kleiner 
ist als beim Quarze und eine je nach der Orientierung verschiedenc Doppelbrechung; 
schliesslich pflegt die Feldspatmasse am Rande reiner zu sein als im Kerne. Der 
Orthoklas ist stellenweise auch von Mikroklin umwachsen. Die kleinen Feldspate 
gehoren der Grundmasse an und sind allotriomorph; ihr mittlerer Brecbungs- 
exponent ist meist bedeutend kleiner als der des Quarzes und konimt theils dem 
Exponeiiten des weichen Kanadabalsams gleich, tlieils ist er audi kleiner. Es sind 
meist Alkalifeldspate, tlieilweise auch Orthoklas. Eine Lamellierung wurde bei 
ihnen nicht beobachtet. Die grosseren Korner des Feldspates erreichen eine Grosse 
von 0'3 mm, die kleineren von hochstens O'l mm. Man kann demnach in diesein 
Gesteine einen Uebergang von den Syenitporphyren zu den Syenitlamprophyren 
beobachten, und zwar einerseits durch UeberhandnehiiKvn der dunklen Geineng- 
theile, anderseits durch Abnahine der Feldspateinsprenglinge; das Gestein ist also 
als ein Uebergangsgestein anzusehen. 

Accessorisch fand sidi audi ein farbloses, dem Cordierit ahnlichea Mineral 
vor, dessen Doppelbrechung der der Feldspate na.he steht, (lessen Brechungsver- 
mogen aber ein wenig grosser ist. Das Mineral weist unregelmiissige S]irunge auf, 
wandelt  sich in eine schniutzigbraune Masse um und ist  alter  als   die Feldspate. 

Die Verwandtschaft dieses Gesteines mit den oben beschriebeneii Syenit- 
porphyren ist bereits aus der Beschaffenheit des Biotits, der eine analogs nut' 
etwas dunklere Farbung als in diesen besitzt, zu ersehen; audi weisen die Riinder 
griisserer Biotitblattchen Corrosionserscheinungen auf, indein sie von Gruppen fein 
vertheilten Titanits hegleitet werden. Iin convergenten polar. Lichte erweist sicb 
der Biotit als optisch einaxig. 

Der Amphibol ist auch blass gefiirbt und seine grosseren Korner sind 
ebenfalls durch weissliche Stauhgebilde getriibt; tlieilweise enthalteu die Korner 
auch Mikrolithe deutlichen Titanits und ein schwarzes, staubformiges Erz. Ferner 
fanden sich deutliche Spuren monoklinen, im Dunnschliffe farblosen Pyroxens vor, 
die durch ihre Umrisse davon zeugen, dass dieser Pyroxen sich noch im Magma 
in Amphibol umwandelte. Unversehrten Augit fand in der Pfiliramer Minette K. 
Vrba,3'5) in anderen Minetten F. Becke3') und andere Forscher. 

:'6) K. Vrba: Die Grlinsteine des I'h'bramer Erzreviers. Tschermak's Miner. Mitth. 1877. 
pag. .240. 

°7) F. Becke fiihrt in seiner Abhandlung:   „Einiges ilber die Beziehnng von Pyroxen und 
Amphibol in den Gesteinen" (Tscheimak's miner, petrogr. Mittheil. 1890, XIV., pag. 327) an, dass 
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Ferner findet man in unserem Gesteine nicbt nur grossere AmphiboMrner, 
sondern abermals audi Aggregate liinglicher, feiner Krystalle dieses Minerals. Es 
zeigt sich also fast iiberall die Verwandtschaft mit den vorbergehenden Gesteinen. 
Auch die aus einem holokrystalliniscben Gemenge selbst mikroskopiscli ziemhdi 
kleiner, gelappfcer Alkalifeldspatkorner und aus etwas Quarz mit kleinen Biotit- 
sclmppen bestohende Grundmasse ist ibrer Structur nadi verwandt mit jener der 
bereits beschriebenen Gesteine. Die Bestandtheile der Grundmasse messeu dureta- 
schnittlicb : der Biotit O'B mm, der Feldspat 005 mm. 

Die Entwicklung ist in ibrer Reiheufolge abermals vielfach analog jener 
fler vorhergebeuden Gesteine. Zuerst wurde Pyroxen ausgeschieden. Dieser wandelte 
sich dann theilweise in Amphibol urn, welcher sich zugleich audi selbststandig 
entwickelte; bald darauf begann die Entwicklung des Biotits. Das Entwicklungs- 
stadium der griisseren Feldspate lasst sich nicbt gut bestim.nen. Es ist nicbt aus- 
geschlossen, dass auf die Entwicklung der griisseren Biotitblattchen die Instal- 
lation der Feldspatmasse folgte. Bereits sehr friih begannen sich audi die kleinen 
Biotitschuppen auszubilden, wie wir sie als Gemengtbeile in der Grundmasse vor- 
finden; es ist namlich stellenweise due solche kleine Biotitscbuppe in einem 
griisseren Febispatkorne eingescblossen. Zu allerletzt erstarrten allerdings die kleinen 
feldspat- und Quarzkorner, welcbe mit den Biotitschuppchen die Grundmasse bilden. 

Das Gestein gehort also im ganzen zu den Uebergangsformeu, indem es 
einerseits an die Syenitporphyre dieser Gcgcnd, andererseits an die Minetten 
erinnert; an letztere besonders dadurcb, dass die altere Feldspatgeneration mdit 
genug charakteristisch entwickelt ist. 

Aehnliche Giinge von Syenitlamprophyren kommen audi im Erzgebirge vor.38) 

Minetteartise Gesteine bei Miimibergers Miihle. 

Die Handstiicke dieser Gesteine stammen aus dein Durcbbruche an der 
Bahnstrecke westlich vor Minniberger's Miihle nordwestl. unterhalb des Hugels 
Bor, und zwar aus einem etwa 3 m unichtigen, den Gneis durchsetzenden Gauge. 

(Kg. 3.) 
Das Gestein ist sehr verwandt mit den beschriebenen Syenitporphyren 

fowohl der Zusammensetzung als audi der Structur der Grundmasse nach; doch 
siud Feldspateinsprenglinge  iiusserst  spiirlich  vertreten   und   von genngcr Grosse 

^ Ti^esteinen sich Amphibol aus Pyroxen, in Ergussgesteinen Pyroxen aus Amphibol bildet. 
Erstere Umwandlung kann auf zweifaehe Weise vor sich gehen. Entweder w.chst der Pyroxen- 
kem als Amphibol fort, oder der Pyroxen wird in Amphibol umgewandelt. B. Doss (1. c. pag. 
") erklftrt die Erscbeinung, dass in jtlngeren Eruptivgestemen sich umgekehr PyroseBausAm- 
Phibol bildet, wie man es auch im Laboratorium veransc hanhchen kann, l-«Pt-«hhcb , uich 
den Unterschied zwischen Druck und Temperaiur ; es scheint wahrsche.nlich zu sem, dass der 
Amphibol sich nur bei sehr hohem Druck und bei niedrigerer Temperatur bildet. 

"> G. Laube: Geologie des bohm. Krzgebirges. Arcbiv d. naturw. Landesdurchf. f. Bohmen 
18", VI., pag. 16. 

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



56 

Auch Reste mouoklinen Pyroxens, der durch maginatische Wii'kung theilweise in 
Amphibol uingewandelt ist, sind erhalten. Einzelne Gruppen blassen Amphibols 
haben geradlinige Umrisse, welche dafiir sprechen, dass sie in der That Pseudo- 
morphosen nach Pyroxen sind. Bemerkenswert ist ausserdem noch, dass in diesem 
Gestein auch ein 13 mm breiter und 20 mm langer und vollstiindig unversehrter, 
farbloser Einsprengling fiemden Quarzes vorkam; derselbe ist, wie man bereits 
makroskopisch beobachten kaun, von einem gruneu Amphibolkranze umgeben. 

Als eigentlicher Eiusprengling tritt makroskopisch nur Biotit auf. Im 
Diinnschliffe findet man jedoch, dass hier meist auch kleine Einsprenglinge von 
Amphibol,   diopsidartigem   Pyroxen,   selten   von  Fe Id spat   vorhanden 

NO. SW. 

Fig. .'i. Durchschnitt an der Bahnstrecke unmittelbar bfri Minniben>er Mtthle. 1. Flasergneis, :i. Gang 
eines mittelartigen Gesteines, an (lessen Contacts einseitig der (Ineis dtlnnschiefrig wird (2). 

sind; die Feldspateinsprenglinge treten jedoch erst zwischen gekreuzten Nikols 
hervor und erlangen gn'isstentheils eine Liinge von nur 0'17 mm. Sie gehiiren theils 
zuin Orthoklas, theils zur Oligoklas-Albitreihe, theilweise auch zu Gliedern der 
Oligoklas-Andesinreihe. Die Grundmasse bildet ein recht feines Gemenge von 
Feldspat, Biotit und etwas Quarz. Wenigstens den grosseren Theil der Feldspat- 
kornchen bilden theils Orthoklas, theils Glieder der Oligoklas-Albitreihe. Wahr- 
scheinlich sind auch Cordieritspuren vorhanden. 

Die Pyroxenreste sind im Diinnschliffe farblos, haben die gewdlmliche 
augitische Spaltbarkeit und gehoren ihren optischen Eigenschaften nach dein 
Diopsid an. Sie enthalten in geringer Menge feine, Gas einschliessende Poren, 
ferner farblose, doppelbrechende Mikrolithkonichen und staubformigen Magnetit. 
An den Raudern gehen sie in blassgriinen Amphibol iiber, der reich ist an Mikro- 
lithen, wahrscheinlich an Titanit. Die Amphibolumrisse haben die urspriingliche 
Pyroxengestalt behalten, woraus ersichtlich ist, dass der Pyroxen idiomorph aus- 
gebildet war, und z\v. in liinglichen, im Querschnitte achtseitigen, in zur Vertical- 
achse parallelcn Schnitteii sechs- oder vierseitigen Krystallen, wie wir sie beim 
gewohnlichen Augit vorfinden. Die urspriinglichen Dimensionen der Pyroxene waren 
verschieden, ihre Liinge schwankte zwischen 0-8 und 2"9 mm. Manche Pyroxen- 
individuen giengen vollstiindig in Amphibol iiber, andere wieder in ein Gemenge 
von Amphibol und Biotit; es scheint, dass die maginatische Corrosion des Pyroxens 
verhaltnisinassig liingere Zeit dauerte. Auch wurde ein l*/4 mm langes Pyroxen- 
individuuin, welches in drei Theile zersprungen ist, vorgefunden; die Bruchstiicke 
sind von einander getrennt und an sainmtlichen Riiiidern von Amphibolrahmen, die 
infolge der Umwandlung der Randzone entstanden sind, eingesaumt. 
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Die aus Pyroxen entstandenen A m pli i bol aggregate sind ganz unregel- 
massig aus dihinen Siiulchen zusamraengesetzt, welehe hiking allotriomorph, bis* 
weilen aber audi idiomorph nach dem Amphibolprisma ausgebildet sind. Ihre 
Schnitte sind im Diinnschliffe im Innern der Aggregate meist farblos, seltener sind 
sie schwach griinlich gefiirbt und enthalten Eisenerze, bestehend aus Magnetit, 
theilweise vielleicht aus Ilmenit. Gegen den Rand zu bekommen die Aggregate eine 
Batter griine Farbuog, wobei zugleidi die Erzeinschliisse schwinden. Oft gesellen 
S|di audi Biotitschiippchen an den iiusseren Randern der Amphibolaggregate in 
grosserer Anzahl bei und bilden rings um sie Rahmen Mauchmal kann man audi 
'der die ursprHngliche Pyroxenform gut erkennen. 

Aehnliche Umwandlungen des Pyroxens schildert F. Becke ") in den nieder- 
"sterreichischen Kersantiten, in denen der grosste Theil des Angits in blassgriin- 
lichen, stengeligen, schwach pleochroitischen Amphibol umgewandelt ist; man kann 
tier audi sammtliche Stadien der Amphibolisieruiig von dem noch unversehrten 
,Vl|gil an bis zu seiner vollstandigen Pseudoinorphose in Amphibol beobacbten. 
Zugleich werden bei dieser Umiinderung Magnetitkbrner ausgeschieden, welche 
baufig in parallelen Reihen zwisehen den Auiphibolnadeln angeordnet sind. 

Die Biotiteinsprenglinge unseres Handstiickes enthalten niandimal als ur- 
sI)l'iinglidien Einschluss ein Sageuitgewebe. 

Nur ein Feldspateinsprengling von 1 mm Grosse wurde beobachtet. Es ist 
dies ein Orthoklaszwilling, welcber eine schniale Zonarstieifung anfweist, wobei 
einige Male optisch gleidiartige Streifen abwechseln. Bei der Zwillingsbildiing 
wU''de aber gefunden, dass die Zonarstructrur nicht etwa fur jedes Individuuin 
,los Zwillings besonders ausgebildet ist, sondern dass die Streifung in beiden 
Individuen zusammenhangt, sich aus dem einen in das andere parallel zum iiusseren 
Rande des Zwillings fortsetzt und im zweiten Individuum wahrscheinlieh eine andere 
°Ptische Orientation als im ersten besitzt. Audi die Verwitterung geht in Zonen 
V(,r Sich, und zwar so, dass der iiusserste, vielleicht natriumhaltigere Rand ziemlich 
erhalten bleibt, wfthrend die innere, vielleicht mehr kaliumhaltigere Zone bereits 
zu verwittern aniangt. Die Umrisse unseres Feldsjiates sind etwas abgerundet; 
doeh waren Producte einer magmatischen Corrosion nicht aufzufinden. 

Das Sahlband des beschriebenen Gesteines besitzt den Habitus wirklicher 
Mi»ette. Porphyrisch tritt fast nur Biotit hervor; die Grundmasse besteht aus 
Feldapaten und Biotit. Dieser bildet eine doppelte Generation, jene sind theils 
deutlich alkalisch, theils audi Oligoklase. Der lichte Pyroxen, durch dessen Um- 
Waii(l]UI1o. der steugelige, griine Amphibol und die Auiphibolkorner entstanden, ist 
(lioPsidartig. Der Biotit ist etwas blasser und optisch einaxig. Am Contacte mit 
(,ei" Gneise ist ein enger Randstreifen durch einen etwas grbsseren Gehalt an 
Biotit gekennzeichnet, weshalb es hier eine etwas dunkleie Fatbung besitzt Die 
kiU>dzone besitzt zwar noch porphyrische Sttuctur, doch sind die Biotit- und Py- 
r°xeneinspreDglinge etwas kleiner. Die Grundmasse, die bereits in der Mitte des 
Ganges mikroskopisch kleinkbrnig war, ist hier am Contacte noch etwas feiner 
;iusgebildet. Hier findet man nicht einmal mikroskopische Einsprenglinge, auch ist 

") F. Becke: Eruptivgesteine aus der Uneissformatiou ties niederiisterr. Waldviertels. 
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diese Contact/one etwas basischer als die Mitte des Ganges. Uebereinstimmend 
ftihren audi andere Autoren an, dass die Minette in der Ilichtung gegen den 
Contact mit dem Nachbargesteine feinkSrniger wird, bis sie am Contacte selbst 
fast vollstiindig dicht wird; dass z. B. die Feldspatkorner in der Mitte des Mi- 
nettenganges 02 bis 06 mm, am Contacte dagegen nur O'Ol mm inessen; die 
Menge der grijsseren Biotitblattchen niinint ttberhaupt oft in der Ilichtung gegen 
den Contact ab, wahrend die Menge des in der Grundinasse befindlichen BiotitS 
zunirnmt. Nach J. Vyrazil '") ist die Minette von Kuttcnberg am Contacte mit dem 
Gneise im Diinnschliffe dunkelbraun, wenig durchsichlig, wahrend ein Diinnschliff 
aus der Mitte des Ganges bedeutend durchsichtiger erscheint und deutliclier ent- 
wickelte Gemengtheile aufweist. 

Vervvandt mit unseren Syenitporphyren und Minetten scheinen „aphanitische 
Granite" ") bei Bergreichenstein und Hartmanitz zu sein, in denen stellenweise 
grossere Orthoklaskrystalle ausgeschieden sind, wahrend an anderen Stellen die 
porphyrischen Einsprenglinge schwinden und nur die feste, grauschwarze Grund- 
masse iibrig bleibt. Ferner gehbren hieher wahrscheinlich raanehe Aphanitgesteine, 
die J. N. Woldfich 42) aus der Umgebung von Gross-Zdikau anfiihrt; doch wurden 
sie daselbst nicht in Form von Gangen, sondern bloss als Bloeke aufgefunden, sie 
bilden Ubergange von feinkornigeu bis zu vollstiindig dichten, gewohnlich Augit 
enthaltenden Varietaten. Eine Umwandlung von Augit in Amphibol wurde hier 
nicht beobachtet. Diese Gesteine wurden von verschiedenen Autoren verschicden 
benannt. So nennt sie Hochstetter4:!) „aphanitischen Granit", v. Zepharovich4I) 
„Aphanit des Granitporphyrs", Jokely45) „Iiiotitporphyr," J. N. Woldfich „Apha- 
nite", v. Giimbel ll!) „aph'anitischen Syenitgranit". Auch v. Camerlander 47) beschreibt 
im Prachatitzer Gebiete ein minetteiihnliches Gestein, das in Form eines Ganges 
im Granulit auftritt. Es weist im Bruche eine etwas parallels Structur auf, in der 
schwai'zlichen Grundinasse sind Biotit und Feldspat in Form weisscr Punkte ausge- 
schieden. Ein anderes Handstiick von einer nahen Stelle hat ein griiberes Korn, in 
demselben (tflegen einzelne grossere Feldspatkrystalle porphyrisch ausgeschieden zu 
sein. Am Contacte mit dem Granulit ist das Gestein reicher an Biotit. 

Beinerkenswert ist noch, dass der Gneis in der Nachbarschaft unseres 
Minetteganges keine Merkmale einer Contactmetamorphose aufweist, ausser dass 
er an einer Seite schieferiger erscheint. Die Feldspate,   der Biotit und  der Quarz 

4") J. Vyrazil: Mineta a rula dolfl kutnohorsk^ch. Veatn. krdl. spol. nauk 1889, pag. 208. 
(Die Minette und der Gneis der Kuttcnberger Bergwerke. Sitzungsber. d. kiinigl. bobm. Ges. d. 
Wissensch. 1889.) 

41) Ilocbstetter: Geognost. Stndien aus dem Biibmerwalde. Jabrb. d. k. k, geol. Ueicbs- 
anstalt, 1854. Bd. Iir. 

*'*) ITerzyn. Gneisformation bei Gross-Zdikau im Bohmerwalde. Jahrb. d. k. k. geol. E. 
A. 1875. 

4:!) Jahrb. d. k. k. geol. B.eichsanst. 1854, pag. 578. 
44) Jahrb. d. k. k. geol. Keichsanst. 1855, pag. 473. 
4») Jahrb. d. k. k. geol. Keichsanst. 1855, pag. 393. 
iK) Geogn. Beschr. des ostbayer. Grenzgeb. Gotha 1868, pag. 292. 
47) Zur Geologie des Granulitgebietes von Prachatitz am Ostrande des Bdhmer.waldes. 

Jahrb. d. k, k. geol. R. 1887. 
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des Gneises nehmen ira Ganzen ihro- ursprttngliche Lage bei. Offenbar entstand in 
dem festen, schon krystallisierten Gestein ein Spalt, wie wir ihn jetzt vorfinden. 
Doch weist dieses minetteartige Gestein ganz am Rande eine deutlicho fluidalo 
Anordnung der langlichen Gemengtheile auf; offenbar drang liier durch den Spalt 
das Magma ein, das erst in dem Spalt selbst vollstilndig auskrystallisierte. H. 
Pauly*8) beobachtete ahnliche Verhiiltnisse. Die letztgenannten Erscheinungen 
s°wie auch die Fluidalstructur am Contacte zeugen offenbar gcgen die Hypothese 
Kochliu-Sclilumbergers, *9) nacli welcber die Minette nicht eniptiven Ursprungs, 
sondern ein metamorplies Sedimentgestein ware. 

Ein ahnliches Gestein tritt im Bahneinschnitte  in einem hohen Felsen siid- 
westl. von Malenic in einem Lagergange auf. 

Die Minette. 

Typische Minette durchsetzt den Gneis in dem bescliriebenen Gebiete 
,1U|' in scliwiicheren Giingen nnd lasst sich aus denselben Griinden wie die Gtinge 
der Uebergangsgesteine nur in Bahndurchbrflchen, Balineinschnitten und aufge- 
8chlossenen Felsen verfolgen. Minettegiinge komtnen vor im Gneis an cler Bahn- 
st»'ecke siidl. von Zuzlawitz; im Gneis des Balineinschnittes nordostl. von der Station 
Elfiovic; iin Gneis des Bahneinschnittes an der Strecke siidwestl. bei der Halte- 
stelle Malenic gleich binter der Brttcke; im Gneis neben einem Granitgauge nord- 
ostl. von Malenic am westl. Abhange des Hiigels Bor; im Urkalk ostl. von Ze- 
ehovic, welche interessante Erscheinung spiiter eigens behandelt werden wird; in 
einem Block im Syenitporphyrgenille bei der Station Wolin; in einem etwa t'5i» 
ttachtigen, im Contact des Syenitporphyrs auftretenden Gange, und in einem anderen 
Ga"ge, welcher in einer Miichtigkeit von ungefiihr 2 m den Gneis nordostl. von 
V°i'der-Zborovic vor der Flusskrummung durchsetzt; in Blocken zwischen Starovo 
u»d Amerika. 

Minetten und minetteartige Uebergangsgesteine wurden auf unserer Karte 
m't einem gemeinsamen Zeichen ausgeschieden. 

Mikroskopische Beschaffenheit der Minette. 

Minettegaug an der Balmstrecke oberhalb Malenic. (10.) 

Dieses Gestein   durchbricht  fast  senkrecht  den Gneis   an der Balmstrecke 
^dwestlidi   gleich   oberhalb   der Haltestelle   Malenic.   Die  Mitte  des Ganges   ist 

p        "") H. Pauly:   Ucber  Minette  und  Glimmerporphyrite   im Odenwalde. N. .Tahrb. ftr Min., 
«0l. ,„lu paIaeont   1863) pag   257i 

*') Kiiclilin Schlumberger: Terrain de transition des Vosges, StrftSSbufg,  1882. 
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porphyrisch ausgebildet, grau; in der feinkornigen, lichtgrauen Grundmassc treten 
0-5—1*5 mm, selten 2 mm grosse Biotitbliittchen nicht gerade zahlreich hervor; 
ferner 2—3 mm grosse Aggregate liclitgriinen Amphibols, an denen man tbeilweise 
deutlich die Pseudomorpliose nacli Pyroxen erkennen kann. Das Gestein ist aber- 
nials hauptsacblich aus A Ik al if elds pat und Bio tit zusamuiengesetzt, ausser 
welche es audi in geringer Menge langliche, blassgriiue Amphibol kor ner nnd 
Quarz enthiilt. Die Feldspate sind hauptsacblich Orthoklase, etwas Mikroklin; 
accessorise!) treten Glieder der Oligoklas-Albit- und der Oligoklasreihe auf. 

An manchen Stellen kann man audi eine mikropegmatitische Verwachsung 
des Feldspates mit Quarz beobachten. In den Contactpartien kommen keine dent- 
lichengr osseren Biotit-, Amphibol- und Pyroxeneinsprengiinge vor, vielmehr ist das 
Gestein gleichmassig feinkornig. Der Biotit bildet bier nur 0'2 mm grosse Schuppen, 
ferner durchschnittlich etwa 15 mm grosse Aggregate noch kleinerer Schuppen, 
die bisweilen mit Amphibol verinengt sind, schliesslich ganz kleine, im Innern 
der Aggregate behndliche Schiippchen. Die Feldspate sind haufig liinglich und 
niihern sich einigermassen der leistenformigen Ausbildung. Im (ianzen entwickelt 
sich an den Sahlbiindern wieder ein Uebergang zu feink6rnigen, nicht porphyrischen 
Gesteinstypeu. 

In der genaunten Contactpartie erkennt man mit Hilfe des Mikroskops, 
dass iusbesoudere die Biotitaggregate, welche mit blassera Amphibol durchinengt 
sind, ebenfalls Pseudomorphosen nach Pyroxen sein konnten. Der Biotit ist durch- 
vvegs allotrioinorph ausgebildet: manche etwas grossere Bliittchen, die am Rande 
von Titanitmikrolithen begleitct werden, machen den Eindruck einer Corrosion 
und erinnern so an die gnisseren Biotiteinsprenglinge der oben beschriebenen, 
deutlich porphyrisehen Gesteine. Man kann also audi in der Contactzone des 
Ganges Spuren einer doppelten Biotitgeneration annehmen, nur dass hier die Ver- 
haltnisse der Entwicklung des grosseren Biotits erster Generation bereits ungiin- 
stig waren. 

Minettegang am Westfiissc des Hiigels Bor. (11.) 

Das Gestein stammt aus dem an der Bahnstrecke befindlichen Felsen am 
westlichen Abhange des Hiigels Bor, dort, wo die Wolynka nordnordiistl. von Ma- 
lenic die erste Krummung macht. Der Minettegang ist etwa 1 m machttg und 
steht zur einen Seite im Contacte mit einem 25 m miichtigen Gange bliiulichen 
Ganggranites; beide durchbrechen fast senkrecht die Gneisschichten. 

Die Minette ist hauptsacblich durch das feinere Korn der Gnindmasse, das 
durchschnittlich eine Grosse von 0*04 mm erreicht, ausgezeichnet. Die Feldspate 
gehoren insbesondere dem Orthoklas und Oligoklas an, die im Gesteine unregel- 
miissig zerstreut sind, indem hier der eine, dort der andere vorwiegt. Oft sind ihre 
Individuen liinglich und stehen ihrer Gestalt nach idiomoipher Entwicklung nahe; 
an vielen Stellen haben sie die Form von idiomorphen Leisten, sowohl in der 
Nachbarschaft eines anderen Feldspatkornes, als auch insbesondere in der d<-s 

sparlich vertretenen Quarzes. 
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Der Zusainmensetzung und Structur nach muss das Gestein als Pyroxen- 
Mi net te bezeichnet werden, in welcher der Pyroxen theilweise in blassgriinen 
Amphibol umgewandelt ist. Die Beschaffenheit des Biotits, Feldspates, Pyroxens 
uad der Amphibolaggregate verbindet diese Minette mit den vorher besehriebenen 
Gesteinen, so dass man an dem genieinsamen Ursprunge aller nicht zweifeln kann. 

Der Bio tit bildet abermals eine doppelte Generation: der eingesprengte 
ei'langt eine Grosse von bis 1 mm, als Bestandtheil der Grundmasse bildet er 
Weine, bis recht feine Schuppen, die ihrer Grosse nacli bis auf O'Ol mm sinken. 
Zwischen den eigentlichen grosseren Einsprenglingen einerseits und den kleinen 
Schuppen der Grundmasse anderseits stehen zahlreiche Bliittchen von mittlerer 
Crosse. Die grosseren Biotitbliittchen weisen audi bier auf den Random Cor- 
I'osionseisclieinungen auf. Der Biotit schliesst auch stellenweise Sagenit ein. 

Die Aggregate blassgefiirbten Amphibols entstanden abermals, wie man viel- 
foch aus ihren Umrissen ersehen kanu, durch Umwandlung der bis 1"5 mm grossen 
''vroxenindividuen. Ausser den Amphibolaggregaten kommen auch blassgriine, 
©inheitlich struierte Amphibolindividuen vor, die oft eine Lange von 1'3 mm er- 
reich<ui und die man ebenfalls als uingewandelten Pyroxen betrachteu kann, ob- 
w°hl ihre Umrisse ungerade sind; sie schliessen namlieh zahlreiche Titanitmikro- 
lithe ein; in manchen sind nocli im Kerne Reste des Pyroxens erhalten. 

Der Pyroxen war also ursprunglich in Krystallen verschiedener Grosse aus- 
gebildet; auch wurde eine Gruppe von sechs druseiiarti^ augeordneten Didividuen 
V01'gefunden. Die optischen Eigenschaften sind die des Diopsids, seine Gestalt die 
g^wohnliche des Augits. 

Minettesang von Vorder Zborovic. (12.) 

Dieser Gang durchbricht den Gneis an der Bahnstrecke nordnordostl. von 
vorder-Zborovic, vor der Kriimmung der Wolynka; die Minette ist mit der vorher- 
gehenden verwandt. Auf tier Oberfiaclie abgebrochener Blocke finden sich zahlreiche 
Ucher, die offenbar durch Auslaugung entstanden sind, u. zw. stammen die mehr 
r'«iden Locher von Amphibolaggregaten, die eckigen von Feldspaten her. Dieselbe Er- 
scheinung beschreibt Del esse50) bei der harten Minette aus dem Departement 
Haute Saone, auf deren Oberflache er eine Menge von Lochern fand, von welchen, 
wio er schliesst, insbesondere die viereckigen von ausgelaugten Feldspaten her- 
r?.hren< Unser Gestein weist eine kugelfbruiige Ablosung auf, wio dies bei den 
Minetten vorzukommen pflegt. So z. B. sagt Delesse in der oben citierten Ab- 
"andlung, dass die Minette sich bald schieferai'tig, bald kugeltormig ablost. 

Mincttegang bei Zuzlawitz. (13.) 

Die Handstiicke stammen aus einem Gange ira Gneis auf der Strecke siidl. 
v"" Zuzlawitz beim Km. 28'9; das Gestein weist am Sahlbande schieferige 
Sti'uctur auf. 

'") Delesse: Memoire sur les roches des Vosges. Annal. des mines, 5. serie, X., 1856. 
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Die Farbe des Gesteines ist dunkelgran; in der feinkornigen, grauen Grund- 
masse, welche mit griiuen, von bis 35 mm grossen Amphibolaggregaten herriihrenden 
Flecken bedeckt ist, sind dunkelbraune, meist etwa 1 mm grosse Biotitblattchen 
ausgescliieden. 

Mikroskopiscli offenbart sich abermals die stoffliche Verwandtschaft mit 
siimmtlichen vorhergehenden Gesteinen. Wir finden dieselben Eigenscliaften bei dem 
hiiufig haarformige Rutile einschliessendeu Biotit, sowie beim stengeligen Amphibol; 
gleichfalls sind zahlreiche Alkalifeldspate, meist Orthoklas und etwas gegittertei' 
Mikroklin vertreten. Die Erze, welche insbesondere nur als kleine Magnetitkornchen 
hie und da zerstreut liegen, kommen sparlich vor. Deutlich kann man eine Zu- 
nahme an Quarz beobachten, doch bleibt dieser weit hinter dem Feldspat zuriick. 
Die lichten Gemengtheile, Quarz und Feldspat sind etwas zahlreicher als Biotit 
und Amphibol zusainmengenommen. Der Mineralzusammensetzung nach offenbart 
sich aho eine Anniiherung an quarzliiiltige Eruptiv-Gesteine. 

Unter den accessorischen Gemengtheilen der friiheren Gesteine nimmt hier 
der Apatit einigermassen zu. 

Unter dem Mikroskope liisst sich eine andere Structurbeschaffenheit als 
bei den vorhergehenden Gesteinen beobachten; auf den ersten Blick scheint die 
Structur ungleichmiissig hypidiomorph kdrnig zu sein, obwohl die Unterschiede in 
der Grosse der Gemengtheile nicht besonders gross sind. Die Biotitblattchen er- 
langen meist eine Grosse von 04 bis 0'5 mm; der grosste Theil der Feldspat- 
korner misst etwa 0'3 mm. Der Iiiotit hat moist ungerade Umrisse. Eher noch hat 
der Feldspat, der in Form von langlichen Kornern entwickelt ist, otters idiomorphe 
Umgrenzung. Der Quarz bildet mit dem Feldspat fein raikropegmatitisch struierte 
Partien oder ist in Form von allotriomorpheu Kornern entwickelt. 

Die Amphibolpartien sind wieder linsenfbrmig, im Umrisse elliptisch; sie 
pfiegen von einem aus Biotitblattchen bestehenden Rahmon wie im feinkornigen 
Syenitporphyr am Fusse des Hiigels Bor umrandet zu sein. 

Unter dem Mikroskope findet man, dass die Amphibolaggregate aus zahl- 
reichen, verschicdenartig orientierten Stengeln bestehen, die theils farblos, theils 
griinlich sind und hiiufig idiomorph vom Prisma begrenzt werden, welchen lust 
iiberall in ziemlich grosser Menge kleine Magnetitkdrnchen einschliessender Biotit 
beigemengt zu sein pflegt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch hier solche 
Amphibolgiuppen wenigstens theilweise aus Pyroxen entstanden. 

Beobachtet man die Biotitblattchen genauer, so findet man, dass einzelne, 
insbesondere die grosseren, am Rande deutliche magmatische Corrosion aufweisen, 
welche vollstiindig gleicliartig ist mit jener des Biotits der vorherbesrhriebenen 
Gesteine; andere Blattchen hingegen, insbf'sondere die kleineren, besitzen unvor- 
sehrte Riinder, woraus zu ersehen ist, dass der Biotit sich unter zweierlei ver- 
schiedenen Umstiinden entwickelte. Es ist also eine doppelte Biotitgeneration vol'" 
handen, obwohl sie sich durch ihre Dimensionen nicht gerade besonders untei'- 
scheidet. Idiomorph ausgebildete Feldspate finden wir insbesondere in der Nach- 
barschaft der mikropegmatitischen Partien. Diese sind, da sie die Zwischenrauffle 

zwischen den Feldspaten ausfiillen, zu allerletzt erstarrt und bilden in Hirer ziem- 
lich grossen Anzahl sicherlich ein morphologisches Analogon   der Grundmasse del' 
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vorher besproclieneii, cliarakteristisch porphyrischen Gesteinstypen, obwohl die 
Stractur eine andere ist. Eine griissere Anzahl der Feldspatkorner bildet ge- 
wissermassen ein morphologisch.es Analogon der porphyrischen Ausscheidungen, 
und mit Riicksicht auf die Art ihrer Entwicklung kann man scliliessen, dass wilhrend 
der letzteren das Gestein bereits niiher der Erstarrung stand, als dies wfthrend 
der Entwicklung der Feldspate der vorher besproclieneii Gesteine der Fall war; 
dennoch aber wareu hier Umstiinde der Feldspateutwicklung gunstiger als z. B. 
i'n Gesteine (10). 

Auf den ersten Blick zeigt also dieses Gestein eine Anniiherung zu den 
kornigen Ganggesteinen. Nehnien wir dann Riicksicht darauf, dass die corrodierten 
Biotitbliittchen urspriinglich wahrscheinlich inehr oder weniger idiomorphe Uingren- 
zung batten, so finden wir die Anniiherung zu manchen Minetten, worauf auch die 
etwas griissere Menge accessorischen Apatits hinweist, sowie audi das Vorhanden- 
sein fremden Quarzes, (lessen kleine Kiirner stellenweise ziemlich zahlreich und 
bereits mikroskopisch zu beobachten sind, hinweison. Die freinden Quarzkorner 
erreichen eine Griisse von 06 mm und ihre Umrisse sind gelappt. Unter dem 
Mikroskope erkennt man, dass sie zahlreiche, feine, in Reiheu angeordnete Poren 
enthalten, die mit einer farblosen Flussigkeit und mit Gas ausgefullt sind. Sie sind 
Sftmmtlich von einem Ralimen stengeligen bis nadelformigen, griinlichen Amphibols 
"mgebeii, welcher eine Breite von 015 mm erreicht, und in dem sich auch ver- 
einzelt Biotitschiippchen beigeinengt finden. Der Amphibol ist ziemlich rein und 
besitzt eine deutliche, stellenweise ziemlich starke Absorption ||c. Einschlusse 
koinmen in ihm selten vor, obwohl auch Titanitkdrnchen in ihm aufgefunden 
Wurden; er macht den Eindruck eines primiiren Minerals. Die Amphibol- 
rahmen sind strahlenformig zusammengesetzt; sie erstarrten friiher als ihre Nach- 
barschaft, weil sich die Structur in ihrer Umgebung stellenweise deutlich nach 
ihren Umrissen richtet, indem sie theils alle ihre Zwischenriiume ausfiillt, theils 
lilngliche Gemengtheile sich im Gesteine ringsuin die Rahinen anordnen. Der Apatit 
Pflegt in der Niihe der Rahmen zersprungen zu sein und seine Bruchstucke sind 
dann ringsuin die Ausliiufer des Amphibolrahinens angeordnet. 

Die Amphibolnadeln ragen in die Quarzmasse hinein und sind in dieselbe 
mit ihren Enden in alien moglichen Richtungen eingewachsen. Dieser Amphibol 
lst dem iibrigen Amphibole unseres Gesteines verwandt und die ganze Erschei- 
uung der Umhiillung des Quarzes durch Amphibol ist so analog dem iihnlichen 
V°i"komiiien fremden Quarzes in anderen Gesteinen, dass kein Zweifel iiber den 
fremden Ursprung des vorliegenden Quarzes besteht. Doch sprachen fur die rand- 
liche Corrosion bloss die feingelappten Umrisse und die Erscheinung, dass der 
AmPhib<>l auf slaunenswert mannigfache Weise in den Quarzrand einwiichst. Es 
ist in der That merkwurdig, dass die Quarzkorner an ihren Riindern keine anderen 
besonderen Kennzeichen, wie z. B. ein deutlicheres Zerspringen oder eine Bildung 
besondercr Mineralien, aufweisen. Dass sie in der That fremd sind, zeigt bereits 
llie nindliche Gestalt und ihre bisweilen bedeutende Griisse. Sie pftegen hier auch 
^°n einem Pyroxenkranze umgeben zu sein, der spiiter in Amphibol ubergehen 
fcennte. Die Pyroxenkrystalle ragen tief in den farblosen Quar/, hinein, der fliissige 
^"schlusse hexagonalen Umrisses enthiilt. 
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Aus dor iibersichtlichen Beschfeibung, die wir bisher von 13 Ganggesteinen 
gegeben haben, folgt, class in dem angegebenen Gcbiete sich G-anggesteine vor- 
finden, die typischen Syenitporphyren angehdien, w&hrend andere den Charakter 
von Minetten haben, und wieder aridere einen Uebergang von den Syenitporphyren 
zu den Minetten bilden. Aus diesem Uebergange und aus der analogon Heschaffen- 
heit der Geinengtlieile der beschriebenen Gesteine ist klar, (lass alle Syenitporphyre, 
Minetten und zwischen beiden stehende Uebergangstypen eines und desselbeu 
Ursprungs sind. 

Es liisst sich scliliessen, dass bier iiberall die Hi Idling der Silicate mit der 
Krystallisation der diopsidartigen Pyroxene begann, worauf fur die Entwicklung der 
letztereu ungiinstige Verhiiltnisse eintrafen, so dass die Pyroxene theilweise oder 
vollstiindig im Magma des Gesteines in blassgriinen Arapbibol uingewandelt wurden. 
In nianchen Giingen wuchs der Amphibol weiter fort — ausnahmsweise bildete 
sich auch ein dem Pargasit iihnliclier, in Schnitten rdthlich gefarbter Amphibol 
aus - gewohnlich jedoch gesellte sich der Amphibolentwicklung bereits auch die 
der ersten Biotitgoneration bei. Doch bald entstandeu Umstande, welche dem Be- 
stelien des Biotits ungiinstig waren, wesbalb dieser vielfach an den Randern cor- 
rodiert wurde. 

Auf die eventuelle Ausscheidung der Feldspateinsprenglinge folgte die Er- 
starrung der Grundmasse, welche meist so rasch vor sich gieng, dass sie der 
krystallographischen Entwicklung der Geinengtlieile im Wege stand. 

Die Dichte einiger besprochenen Gesteine. 

Die Dichte einiger A p 1 i to, Syenitporphyre und Minetten bestinimte 
Jos. Woldfich folgendermasseu: 

Syenitaplit 2-600 
Granitaplit (arm an Quarz) 2603 

„ 'reicher an Quarz) 2*613 
„ (wit kleinen Turmalinen) 2"6l4 

Syenitporphy' (6) 2-644 
(2) 2649 
(3) 2-694 

Minette (12) 2-699 
Uebergangsgc1

5tein (8) 2'7U 
Minette, kornige (10) 2'738 
Syenitporphyr (1) 2756 
Uebergangsgestein (niinetteartiges) (9) 2766 
Minette (11) 2-787 

.      d3) 2-787 
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Aehnlichc Gcsteine von anderen Localitiiten ergaben folgende Dichte: 

Syenitporphyr aus dem siidl. Norwegen '') 2-638 
Minette, franzosische »•) f6U 

von Pribram M) 2'675 

aus Sachsen54) •   •    2-694—2-807 
Slidostl. von Prag M) 2'704 

Glimmerdiorit von Christianberg 56) 2'807 

Es steigt also in dieser Reiho die Dichte von den Apliten zu den Syenitpor- 
P'lyren und von diesen zu den Minetten. 

Die chemische Zusammensetzung zweier beschrie- 
benen Gesteine.") 

Si02 . 
Al.,0, 
Fe208 

FeO 

I. Syenit- 
porphyr 

(2) 
. 66-48 . 
.   7-71 . 
. 11-43 . 
.  o-oo. 

II. Minetteartigcs 
Gestein 

(9) 
.   . 59-26 
.   .   9-21 
.   .   6-91 
.   .   1.69 

MnO 
CaO 
MgO 
K„0 
NaaO 

1-98 
4-26 
077 
4-85 
1-77 
0-61 

2-77 
12-02 
357 
2-31 
1-88 
1-34 H20 • ^^^^ 

CO, Spuren Spuren 
p.,Or    . Spuren   .   •   •   .   •   - Spuren 
Surame 100-76 1^-96 

Ausserdem wurde in dem Uebergangsgesteine (8) an Si02 60-21% .vorgefunden. 
Das Gestein I.  ist nach den  Schatzungszahlen Roth's ein saures Gestein; 

Sei>'ov   chemisohen   Zusammensetzung   nach   erinnert  es  an quarzfm.-eude Syemt- 

»)Th. Liebisch: Ueber einige Syenitporphyre des siidl. Norwegens. Zeitschr. d. deutsch 
8e»log. Gesell. 1877. 

5a) Delesse: Bull, de la soc. geolog. T. IV. 18;47. 
S8) K. Vrba: Die Grtinsteine des PHbramer Erzreviers. Tschermak « Mm,!:. Mitth. 1877. 
S4) Naumann: Erlauteningen zur geognost. Karte von Sachsen. II. '2   pag. 96. 
6S) K. Preis: Minette in der Umgebung von Prag. Kgl. bohm. Ges. d. W»l. 1871, pag. 6. 
'""!) Starkl: Mineralien ira Glimmerdiorit von Cliristianberg im Bohmerwalde. Jahrb. d. k. k. 

Seolog. Ileicbsanst. 1888. ,        T     .. , 
r") Durch die Analyse des II. Assistenten .laroslav Miihlbaner im chem. Institute des 

Hrn. Prof. Preis in % gefunden. 
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porphyre. Ausgezeichnct ist es durcli die einigermassen geringe Menge von AJ203, 
dafiir durch den Reichthum an Fe2Or Audi erinnert es durch seine chemische 
Zusammensetzung, wenn wir nicht auf die einzelnen Sesquioxyde, sondern auf die 
Summe A180„ -j- Fe2Oa Riicksicht nehmen, nicht wenig an manche Syenite. Es ist 
ein Ganggestein, das offenbar zum Granit-Dioritmagma Rosenbusch's gehort. 

Das Gestein II. gehort zu den neutralen Gesteinen nacli Roth; seiner Zu- 
sammensetzung naeh konimt es den Aniphibol- und Pyroxenminetten nahe; doch 
ist es charakteristisch durcli den etwas grosseren Reichthum an Si02, und den 
verhaltnismiissig geringen Antheil von A]20.,, wodurch es in Uebereinstimmung mit 
seinen mikroskopiscben Eigenschaften an die hiesigen Syenitporpliyre erinnert. 
Ausserdem tritt (lurch seine Menge, die etwas bedeutender ist, als es in gewohn- 
lichen Minetten zu sein pflegt, CaO hervor; dieses Oxyd stammt sicherlich ins- 
besondere aus den zahlreichen, lichten Amphibolen her, die offenbar durch Pseudo- 
morphose nach Pyroxen entstanden, sowie aus dera bis jetzt noch erhalteuen Py- 
roxen;   dieser muss also bedeutend mehr CaO als MgO enthalten. 

Aus der Berechnung nach der Methode Rosenbusch's erhellt, dass beide 
Gesteine genetisch verwandt sind. 

Berechnen wir uns die Molekularformel, so bekominen wir fiir: 

Gestein   1 15 Si02. 2R20,. 2RO . 111,0. 

Gestein II 16 Si02 . 2R2(),. GRO . lRaO. 

Aus diesen Berechnungen erhellt nicht nur die stoffliche Verwandtschaft der 
beiden Gesteine, sondern audi ihr Unterschied in der chemischen Zusammensetzung- 
Wir besitzen also hier ein ahnliches Verhaltnis, wie wir es bereits auf Grund der 
mikroskopiscben Untersuchungen constatiertcn; es wurde niimlich eine Analogie 
der diese Gesteine zusammensetzenden Bestandtheile, aber ein Unterschied in ihrer 
Menge und in der Structur der Gesteine gefunden. 

Aus der Erwiigung iiber die chemische Zusammensetzung der analysierten 
Gesteine geht also hervor, dass die hier beschriebenen Ganggesteine, inogen sic 
audi der Mineraizusammensctzung nach einander ahnlich sein, sich dennoch sowobl 
ihrer Structur als audi der chemischen Zusammensetzung nacli von einander 
unterscheiden, indein sie cinerseits den Syenitporpliyren, amlererseits den lampro- 
lihyrischen Ganggesteinen niihertreten. Konunon noch die beschriebenen Granitaplite 
und der Syenitaplit liinzu, und nelimen wir Riicksicht auf die Resultate der Foi'- 
schungen Rosenbusch's, nach welchen man die aplitischen (ilesleiue mit den lain- 
prophyrischen als Producte der Spaltung eines urspriinglicli gemeinschaftliehen 
Magmas betrachten muss, so erhellt, dass wir im bescliricbenen Terrain eine Gruppe 
von Ganggesteinen besitzen, die ihren Ursprung in einer Spaltung des Magmas 
haben, und zwar in einer Spaltung des im Shine Rosenbusch's der Granit-Diorit- 
reihe angehorigen Magmas. 
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Allgemeines Resultat der mikroskopischen Unter- 
suchungen. 

Ueberblickt man kurz die Resultate der an den Eruptivgesteinen, am Gneis 
"nrt Kalkstein gemachten Untersucbungen, so ergibt sich, dass in unserem Gebiote 
lolgende Eruptivgesteine vorkommen: 

1. In Stocken, in denudierteu Lakkolithen, die inselartig arts dem Gneise 
hervortreten, und in Giingen zumeist klein- und gleichkorniger Zweiglimmer- 
G ran it, ahnlich dem Pliickensteingranit Hoclistetters; Biotitgranit (Granitit) 
ist untergeordnct und kommt, sowie audi die weiteren Abarten, in Giingen vor. 

2. Ganggesteine, die den Syeni t po rp by ren und Mi net ten angehoren. 
Erstere weisen deutlieh eine doppelte Feldapatgeneration auf, geben aber auch in 
Gesteine iiber, in denen die erste Generation nur mebr mikroskopiscb entwickelt ist. 
§je bilden so den Uebergang zu feinkornigen, nieht porpbyrisclien Gesteinen. Aber 
wir findeu bier audi Gesteinstypen, die einen allmiiligen Uebergang von denSyenit- 
Porphyron zu den Minetten bildeu; der Charakter der einzeluen Geniengtheile 
yerbindet dann diese Gesteine derart, dass man an ihrem gemeinsamen Ursprung 
"iclit zweifeln kann. Audi die allmahlich sich steigernde Dichte der einzelnen 
Ganggesteine spricbt dafiir, dass sie gegenseitig in einander iibergeben. Scliliesslich 
'"'b'hren uns aucb die Resultate der chemischen Berechnungen, dass die genannten 
Gesteine genetiscb verwandt sind. 

Am Biotit einiger beschriebenen GaDggesteine kann man eine maguiatische 
Corrosion beobacliten; der Byroxen unterliegt einer Pseudomorpbose in Ampbibol. 
Man kann den ganzen Fortscbritt der rseudomorphosenbihlung von dem noch un- 
versehrten bis zu dem bereits vollstandig in ein Ainphibolaggregat umgewandelten 
tyroxen beobacliten. Bcmerkenswert ist audi das Vorkommen von Anatas, Brookit 
Und Rutil itn quarzhiiltigen Syenitporphyr (6); ferner das mutmassliche Erscheiuen 
V(),i Gordierit in den Gesteinen 1 u. ;)• 

3. Den Gneis durchbrochen in unserem Gebiete sehr haufig auch syenitisclie 
Ut*d granitiscbe, unter den letzteren auch turmalinfiihrende Aplite. In letzteren 
Wl""<le als seltenes accessorisches Gemengtlieil, wie wir mutmassen, Chrysoberyll 
au%efunden. Die Turmalinmasse der Aplite erscheint offenbar als eine Ausscheidiing 
des Granitmagmas, welches demnacb stellenweise eine reichliche Menge von Bor 
enthielt. 

Durch Untersuclmng der Gneise wurde gefunden, dass dieselben in dem 
l)escliriebenen Gebiete allem Anscheiiie nach vorwiegend umkrystallisierte Sedimente 
(^ragneise) sind; Gneise eruptiven Ursprungs (Orthogneise) sind sehr unter- 
geordnet. 

Ira Kalke wurden als accessorische Gemengtheile Sphalerit und Galenit 
gefunden; der Sphalerit bat sich wenigslens zum Tlieil gewiss aus oilier wiisserigen 
''Osung niedergeschlagen. 

5* 
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Locale Lagerung der Gesteine und wiehtigere 
Profile an beiden Ufern der Wolynka. 

Vora Kubany gegen Winterberg und  weiter am  rechten Ufer der 
Wolynka bis gegen Malenic. 

Den Kubany bedeckt ein kornig-flaseriger, mittelkorniger Biotitgneis, der am 
Siidl'usse feinkorniger wird und accessorischen Muscovit entliiilt. Am rechten lifer 
des Ernstbergerbaches norddstl. von Klosterle befindet sich ein Bahndurchbruch, 
in welchem machtige Banke transveivsalgesehieferten, kornig-flaserigen Biotitgneises 
gelagert sind, der auf den AblSsungsflachen mit reichlichem Biotit bedeckt ist und 
von SO gegen NW mit nordwestl. Verfliichten unter 45" streiclit. Dieseii Gneis 
durchsetzt gegenflber der Miilile ein Gang feinkomigen Biotitgranits, welcber von 
0 gegen W sich hinzieht und am linken Ufer sich fortsetzt; hierauf folgt wieder 
ein solcher schwacher Gang und der Gneis wird granitisch bis zu einem niiichtigen 
Gange ebendesselben Granits, der an der Kruminung der Strasse und Bahnstrecke 
von ONO gegen WSW sich hinzieht. Der Gneis ist sodann verwittert bis zuin 
niichsten Gange zweiglimmerigen feinkomigen Gran its, in dem der Muscovit vor- 
wiegt und der sich von S gegen N hinzieht; hierauf folgt ein dunkler, kornig- 
flaseriger Biotitgneis, der infolge des Glimmerreichthums fast in Schiefer-Gneis 
iibergeht; auf diesen folgt oberhalb Winterberg ein ungefiihr 30 m machtiger 
Gang feinkomigen, von 0 gegen W sich hinziehenden Biotitgranits, worauf ober- 
halb der Vorstadt Hradschin ein schieferiger, stark quarzhiiltiger, in diinne Flatten 
sich ablosender Biotitgneis folgt. In der Kriimuiung des Helmbaches bei der Cote 
863 zieht sich in nijrdlicher Iliehtung ein Gang eines schwarzlichen aphanitischen 
Gesteines bin, welches noch in ciner besonderen Arbeit behandelt werden 
wird. Von der Bahnstation Winterberg zieht sich an der Bahnstrecke ein Einschnitt 
in sudostl. Richtung bin (Fig. 4). 

NW. SO- 

Fig. I.   Profll siidostlich von der Station Winterberg.   1. Dunnschieferiger Gneis,  '2.   Granit-ApU'i 
3. Lamprophyr-Gang,   4. Chlorit Gneis,   5.  schieferiger Lagengneis,   fi.  Quarz,   7. Gramilit-Gneis, 

8. Sericitschiefer. 

Am sudostl. Ende desselben tritt ein feinschieferiger Biotitgneis hervor, 
welchem ein Lagergang eines Aplitgranits, und diesem wieder ein 2 m machtige'' 
Lamprophyr-Lagergang anliegt, welcher ebenfalls spater beschrieben werden 
wird;   hierauf  folgt   in   unregelmassig   bankartigen   Schichten  schieferig   ein sich 
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ablosender Chloritgneis, welchem schieferiger Lagengneis anliegt, dann wieder Chlorit- 
gneis, dor von einem Gianitaplitgange durchsetzt wird; letztere Wechsellagerung 
wiederholt sicli noch weiter; nlilier zur Station sind zwischen dem Chloritgneis und 
iem Lagengneis dunne parallelo Qnarzadern eingelagert; hierauf folgt ein schiefe- 
riger Biotitgncis, in ilim wieder ein Granitaplitgang, dann eine Lage Gra- 
nulitgneis, eine schwaclie Schichte (O'l m) Sericitschiefer, eine Lage Granulitgneis 
und wieder eine schwaclie Schichte Sericitschiefer, welchem Lagen zersetzten 
feinkornigen Biotitgueises in einer Miichtigkeit von ungefahr 25 m anliegen; der- 
selbe geht in nordwestl. Richtung in einen flaserig-schieferigen Araphibolgneis fiber, 
welchen GiLnge von  Syenitaplit (Fig.  5) durchsetzen, und /war zunachst veriistelte 

NW. SO. 

2        12    1 3 2 ^^^^^^^^^^^^ 
% 5.   Profil bei  der Station Winterberg.   Fortsetzung des vorigen Profils in der RicHtttng iiaeli 

NW. 1. Amfibol-Uneis, 2. Syenit-Aplit, •>• Quarzllnse. 

Bt'uchstucke von Gneis einschliessende Giinge; der Gneis wiegt hier nochvor; 
eiHllich zieht sich dann ein iiusserst miichtiger Syenitaplit-Gang von WSW 
gegen ONO, der unter 50° gegen NNW einfallt und zahlreiche Gneislinsen ein- 
SChliesst, so dass der Aplit ini Ganzen iiberwicgt. Die Schichten streichen in 
diesem Einschnitte von SW gegen NO mit einem VerMchten bis zu so" 
gegen NW. 

[in Hintergrunde der Habitation Winterberg selbst folgen dann Biotit- 
gneis, der mit Granulitgneis wechsellagert und bei einem VerHiichten von nur etwa 
45° sich zum Gasthause (dem ehemaligen Kennhof) hinzieht, wo die Lagen des 
Granulitgneises nur von wenigen schwftcheren AplitgSngen durchsetzt werden. 
Nordwestl. von der Station wiederholen sich bei der Krumniung der Babnstrecke 
°berhalb des Thales miichtige Bfinke desselben stark quarzhaltigen Granuhtgneises, 
mit nur spiirlichem, zersetzten Biotit. 

Weiter nordlich beim 1cm 32 ragt ein miichtiger Gang zersetzten den Gneis 
durchdringenden Syenitporphyrs hervor, der selbst von ausgeschiedenen Quarzadern 
durchsetzt wird; dann folgt in miichtigen Banken beim km 3L4 schieferiger Biotit- 
gneis, ferner kornig-Uaseriger Gneis bei der Schleiferei; hier geht er nordlich in 
e'nen kornig-flaserigen Zweiglimmer-Gueis fiber mit einem Verfiiichten von 45° gegen 
N0.; niirdlich von der Cote (315 durchsetzt den Gneis eiu nicht gerade miichtiger 
Gang eines kleinkornigen Granits, der zweifellos identisch ist mit dem Gauge, 
richer auf der Karte der geolog. Reichsanstnlt als ein in siidostl. Richtung gegen 
1>,l'sk sich hinziehender Gang verzeichnet ist. 
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Siidlich von Zuzlawitz im Bahneluschnitte ziehen sich beim km 28'9 zwisclieu 
Gneisscbichten Ingorartig zwei 1—3 m machtige Minettegange bin, vor welchen 
den Gneis ein m&chtiger Granitaplitgang durcubricht. An dor Babnkrtimmung 
sudostl. von Zuzlawitz ist dem Gneise Urkalk eingelagert. Ilinter diesem folgt der 
Riicken des Opolenec mit dom machtigen, palaeontologisch beriihmtoii Urkalkfelsen. 

Urkalklager am Opolenec bei Zuzlawitz.58) 

Aus zwei jetzt durcb die Bahnstrecke StrakonicWiuterberg zerstorten Spaltcn- 
hohlen dieses Urkalkos stammen Rcste der bokannten Diliivialfaunon, die J. N. 
Woldrich in den Jahren 1877 bis 1883 entdeckt und bescbrieben hat. Dieser 
machtige Urkalk, der seiner Hiirte wegen bis heute zur Strassensehotterung 
ausgebeutet wird, ist auch in petrographisch-mineralogischcr Hinsicht nicbt uniu- 
teressant. Im Sommer des Jahres L896 fanden wir hier in einer neu geoffiieten 
Wand ausser krystallinischen Urkalk auch Ophicalcit, Pikrolith und Pseudo- 
phit, Tropfstein, Aplit und Biotitgranit Die folgende Abbildung (Fig. G) 
stellt das Profit dieser Wand dar. 

Unter den im Hangenden gelagerten, im Ganzon etwa 3 m machtigen Gneis- 
lagen   (Fig.  6,   1)    folgen   1—3 m   machtige   Urkalkbanke   bis   zum   Fusse   des 

NW. 

Fig. G. Urkalkwand am Opolenec bei Zuzlawitz vom Jahre 1898. 1. Gneis,   2. Kalkbanke, 2' Opli 
calcit, 3, 8', 3" Pseudophit, 4. Aplit, 5. Biotitgranit, 6. Schutt. 

Wolynkathales; sie sind concordant in dem Gneise eingelagert und streichen 
ebenso wie die Gneislagen von SO gegen NW mit eiuem ungefabren Verflachten 
von 25" gegen NW. 

Die Urkalkbanke der Mitte und des Liegenden (Fig. 6, 2) sind stellen- 
weise bedeutend vonSerpentin durchmengt, wodurch ein ziemlich machtiges 
Lager von Ophicalcit entsteht. Die Urkalkbanke zerkliifton sich in ostlicher 
Uichtung und zerl'allen iu kantige etwa meterbreite Blocke. 

SH) J. N. Woldrich: 1. c. 
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Ein unregelraiissiger, in der Mitte der Wand L m miichtiger, im Liegenden 
und Ilangenden breiterer Aplitgang (Fig. 6, 4) durchsetzt die Kalkbanke und 
den Gseis in nordlicher Richtung. Zwei grosse Blocke grobkornigen Biotitgranits 
lagen rechts as der Wand (Fig. 6, 5); um dieselben hatte sich der Kalkschutt 
derart angesammelt, dass man ihie ursprungliche Lagerung nicht feststellen 
konnte; es scheint aber, dass sie einem dem Urkalke eingefugten Lagergange ange- 
horen konnten, welches aus dem Liegenden liervortrat und sich hier auskeilte, zumal 
einige Schritte links, also im Liegenden, ein Lagergang eines derartigen Granites 
deu Urkalkbiinken eingelagert ist, wie weiter darauf hingewiesen werden wird. 

In der Mitte der Wand war concordant zwischen den Kalkbiinken eine 
01 m miichtige Pseudo phitschichte (Fig. 6, 3) eingelagert; in der Mitte 
dieser Schichte befand sich ein etwa 3 cm miichtiger kompakter Pseudo- 
l'liit von dunkelgriiner Farbe, zu beiden Seiten der Schichte jedoch war er in 
kleine lichtgriine bis weisslichgriine Stiicke zerfallen. Dasselbe, meist in kleine 
Stiicke, bis melilartig zerfallende Mineral fiillte eine etwa 05 m breite, gegen Osten 
streichende und nach oben sich auskeilende Spalte (Fig. 6, 3') aus; die Wiinde 
dieser Spalte bedeckte ein interessanter Tropfstein; eine kleinere derartige 
Spalte welche concordant gegen Osten streichte, kam weiter links (Fig. 6, 3") vor 
Uud war von dunklerem, noch wenig zerfallenem Pseudophit ausgefullt. 

Der Biotitgneia ist stark quarzhiiltig, von grauer Farbe und kornig- 
flaseriger Structur; zwischen das Quarz- und Feldspatgemenge sind dunkle Biotit- 
flaserchen eingefiigt, die sich der Liinge nach hinziehen. Die Fliicheu der Gneis- 
•agen werden von gelblichen Biotitschuppchen bedeckt; im Hangenden ist der Gneis 
bedeutend verwittert; abseits der Wand in sudostl. Richtung ist er in einem 
f''ischen Aufschlusse besser erhalten. Am Nordrande des Urkalkes ist der Gneis 
sehr feinschieferig, bedeutend gestaucht und enthalt Adern ausgeschiedenen blau- 
hchen Quarzes. 

Der Urkalk ist von grauer, stellenweise blaulichgrauer Farbe, makrosko- 
Pisch rein und gleichkornig; die Korner sind mittelgross, eher kleiner, so dass 
(|as Gestein sich mehr einem feinkoniigen Kalksteine nahert. Bei einem chemischen 
Versuche mit Hilfe von Salpetersaure, Amoniak und Natriumphosphat weist er 
uur Flocken und kein Pulver auf, und wiirde daher hauptsachlich aus Calcium- 
carbonat (CaC08) odor Gale it bestehen. Da jedoch der Urkalk dieses Gebietes 
ausser Calcit zumeist auch etwas Magnesiumcarbonat enthalt, wie z. B. der vou 
uns beschriebene Urkalk ,na Hfebenach" bei Gross-ZJikau oder der Urkalk beim 
Qahe gelegesen Ckyn, dor nach Zepharovich»") ausser 89-50°/„ CaCO, noch 4'93 /„ 
%C03 und andere Stoffe enthalt, so wares wir der Meinung, dass auch der Zuzla- 
w>tzer Kalk bei genauer Priifung wohl etwas Dolomit aufweisen diirfte, was durch 
6ine genaue, schon fruher angeftthrte mikroskopische Untersuchung bestatigt 
wurde.0o) 

~~^Y~ Ritt. v. Zepharovich: Beitrftge aur Geologie des Pilsner Kreises. Jahrb. d k. k. 
Seolog. Reichsanst. Wien,  1854. B. V. p. 21)0. Ueber  eine Feldspatmetamorphose  von  Okyn in 
Bohmen. Tschcrmak's Mineralog. Mittheilungen, 1874, p. 9. 

'") Jos. Woldfich: 1. c. 

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



72 

Ophlcalcit. Stellenweise, hauptsaehlich in der Niihe des Aplitganges siud 
die in der Mitte mid am Fusse der Kalkwand gelagerten Biinke von unregel- 
massigen, dunkelgriinen bis lichten Serpeiitinknolleii durchsetzt, die eine Dicke von 
05—2 cm bei verschicdener Liinge aufvveisen. Vereinzelt kommen in reinem Kalk- 
steine auch kleine Concretionen von einigen lichten, fast dnrclisichtigen Serpentin- 
kiirnem vor, an deren liandern einige Blattchen rothbraunen Glimmers (Phlo- 
gopit?) lagerten. Zumeist erscheinen aber grossere unregeliniissige, vom Kalksteine 
durchsetzte Concretionen lichten Serpentina, welche an die bekannten Serpentin- 
concretionen erinnern, die unter dem Nameii Eozoon canadensis, boliemicum usw. 
beschrieben wurden. 

In einer Kalkbank wurde folgende Structur gefunden: Der grossere Theil 
des lichtgriinen Serpentina (Fig. 7, 1) ist von etwa 2 cm langen und 0'5 cm dicken 
Linsen   eines   blaugrauen,   grobkornigeu Kalkes (2') so  reichlich   durchsetzt,  dass 

—mKXZ2Z2Z2Zl 

Fig. 7.    Makroskopischer  Durchschnitt  des   lichtgriinen   Serpentina  iriit   Orkalkeinschliissen   bei 
Zuzlawitz,   '/.I der nat. Grosse.   1, Lichter Serpentin;    2.   Concretion  quarzhaltigen   Urkalks   mil 

einem dunklen Serpentinrande .'!; 2' HnsenfOrmige Streifen quarzhaltigeu Urkalks. 

dieser Theil wie gestreift aussah; zwischen diesen Streifeii lagerte eine 2'5 <lltl 

lange und 1 dm breite Concretion eben desselben blaugrauen grobkornigeu Kalk- 
steines (2) mit unregelmassigem gezahnten Rande (3), wie es die beigefugte 
Figur 7 zeigt. Der harte Kalkstein aus der Mitte dieser Concretion wies beim 
chemischen Versuche Calciumcarbonat und unter dem Mikroskop viol Quarz auf; 
die gezahnte Eiufassung (3) bildete dunkelgriiner Serpentin. 

Noch eine andere Structur weist die folgende Gruppe auf: Graugriinei' 
Ophicalcit (Fig. 8., 1) durchsetzt von parallelcn, ungefahr niillinieterdicken Streifen 
(2.), die aus Blattchen stahlgrauen, stark metallisch glanzenden Glimmers bestehen, 
welcher den Charakter des Biotits und unter dem Mikroskope eine lichtbraungelbo 
Farbe aufweist; einzelne langliche Gruppen dieses Glimmers erscheinen auch 
ausserhalb der Streifen (2'); feine, quer verlaufende, ungefahr 05 bis 1 »«?» 
miiclitige Spaltchen sind mit dunkelgriinem Serpentin (3) ausgefiillt, wie es die Fig- # 
daratellt. 

Spuren von Olivin oder Amphibol oder Augit wurden im Dunnschliffe des 
Ophicalcits nicht vorgefunden. 
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Vet'gleicbeu wir einige bekannte Dtinnschliffs von Serpentinconeretionen, die 
im Ophicalcit vorkomnieu und unter doin Namon Eozoon angefiihrt wurden, wie 
z. B. den Dttnnschliff, welchen A. Fric'''1) unter dem Nanien Eozoon boh emicum 
von Raspenau bei Friedlaud anfuhrt, niit dem ebendaselbst angefuhrten Dunnschliffe 
der Foraminifere Polytrema rub rum, so zeigt sich freilich die auffallende 
Aelmlichkeit der Kammern dieser Foraminifere mit den Serpentinpartien iin ersteren 
Dunnschliffe.   Aber K. Mobius63) hat,   wie bekannt,   den  anorganischen   Ursprung 

F'g. 8. Makroskopischer Ourchschnitt des Ophioalcits von Zuzlawitz, welcher durcbsetzt wircl von 
Glimmer und dunklem Serpentin; '/, nat. (irossc. 1. Ophicalcit; ll. Biotitstieifen; 2' ISiotitconere- 

tionen; 3. mit Serpentin ausgeftlllte Hisse. 

dieser Erscheinungeii bewiesen; es ist schwer, an seinen (Irunden zu riittelu, 
"bwohl es G. F. Matthew ») versucht hatte. In unseiem Gesteine weisen verein- 
zelte Korner und kleiiiere Gruppen von Serpentinkornern, unregelmassige Flaserchen 
und Flasern, sowie auch gnissere, compacte, dem Kalksteine eingelagerte Serpentin- 
partien offenbar nicht gut auf irgendeinen Zusammenhaag mit organischem Ur- 
sprunge bin. 

Da jedoch die alte'ste tins bekannte Fauna, namlich die algonkische und 
besonders die kambrische schon sehr reieh und verhaltnismassig hoch entwickelt 
ist, so muss man vor ihr eine iiltere, auf einer niedereren Stufe stehende Fauna 
und iiberhaupt niedere Organismen voraussetzen, die den arcluuschen Glim- 
merschiefein und jiingeren Giieisen, wie es der hercynische ist, angehoren wurden. 
Darauf weisen audi die in Frankreich in algonkischen Schichten durch Cayeux 
entdeckten Skelete mancher heute an der Meeresoberfliiche lebenden Radiolarien hin. 

Vogler und Bisehof konstatirten, dass das durch organiscbe Thiitigkeit 
ausgeschiedene Calciumcarbonat immer etwas (0-5—3 % und manchmal auch raehr) 
Magnesiumcarbonat enthiilt. Damit wurden im Ganzen auch die dem hercynischen 
()'H'ise angehorigen Urkalke unseres Gebietes iibereinstimmen, die ja von den 
meisten Geologen fiir eine sedimentare, spater stark rnetamorphosierte Bildung des 
Urmeeres   gehalten   werden.    Die   Kalksteine   unseres   Gebietes   weisen   nach   v. 

6L) A. Frifi:  Archiv f. d. Durchforsclmng Bflitmens,  Prag,  I. I!., 1889,  Taf. I.   Pig. 5 11. 0. 
"'-) K. Mobius: Palaaontographica 1878. is. XXV., pag. 175. 
") (i. F. Matthew: Natural history of New Brunswick. Bull. N.  IX.  1891. 
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Zepharovich   neben Aluminium- und Eisenoxyd  und   neben   unldslichen Llesten 
folgenden Cobalt an Calcium- und Magnesiumearbonat in Procenten auf: 

CaCO,     MgCOo 
1. Dicliter Urkalk bei Slanik norddstl. von Stnikonic     .   .   . 81-38 
2. „ „        „   Dub nabe Wallisch-Birken      7729 
3. „ „        „   Svatopole sfldl. von Horaid'ovic     .   . 76'09 
4. Mittelkdrn. Urkalk bei Jinin nordl. von Wodnan     .... 66-30 
5. „ „      bei Ckyn im Wolynkathale 8958 
6. Feinkdrn. Urkalk bei Krasilov siidwestl. von Strakonic    . 871)2 

Spu'ren 

1-0 
4-93 
7-33 

Der Gehalt an Magnesiumearbonat in den Urkalken Nr. 1 bis 4 liess sich 
also auf Grund der obon angeftthrten Erfahrung erklaren, betreffend die durch 
organisclie Thiitigkeit veranlasste Ausscheidung des Calciumcarbonats, ja derselbe 
wiirde die Ansicht von einer soldier Entstehung unterstutzen. Scliwieriger wird 
jedoch die Erklarung des bedeutenderen Gehaltes an Magnesiumcaibonat bei den 
Urkalken Nr. 5   und besonders Nr. G. 

Die Organismen, welche heute den Stoff zur Bildung des Tiefsecschlammes 
liefern, sind folgende: Kalkalgen,. Eoraminiferen, Spongien, Korallen und Weich- 
thiere; von diesen miisste man freilich in unserem Falle hauptsiichlich vielleiclit 
nur auf die Kalkalgen und Foraminiferen Riicksicht nehmen. Das Calciuincarbonat, 
aus welchem die Schalen der angeftthrten Organismen bestehen, wurde fiirCalcit 
gehalten, doch hat Sorby festgestellt, (lass Korallenstamme aus Aragonit be- 
stehen. Diese Erfahrung benutzte C. Klement64) zu interessanten Versuchen 
und stellte fest, dass derartiger sowie auch gewohnlicher Aragonit in einer ge- 
sftttigten Kochsalzldsung sich mit Hilfe von Magnesiumsulphat bei einer Temperatur 
von 60° zum grossen Theile in Magnesiumearbonat umwandelt, wahrend der Calcit 
erst bei 90° Waruie eine Umwandlung in nur 1*6% Magnesiumearbonat erfiihrt; 
er setzt voraus, dass das in geschlossenen Becken und Atollen concentriertc, 
MgS04 enthaltende Mcereswasser durch Insolation den nothigen Wiirmegrad er- 
reichte und class dann aus dem durch organisclie Thiitigkeit entstandenen Ara- 
gonit ein Gemenge von Calcium- und Magnesiumearbonat entstand, das sich 
spiiter, vielleiclit bis nach dem Eratarren des Gesteines, in Dolomit umwandelte. 
Auf solche Art erkliirt er das Entstehen der dichten, in Form von Korallenriffen 
vorkommenden Alpendolomite. Bemerkenswert sind jedenfalls diese Versuche, ob- 
gleich doch nodi ein wenig riitliselhaft mit Hinsicht auf die ungeheuere Machtig- 
keit der Dolomite. 

Wenn man beweisen konnte, dass das Calciumcarbonat wenigstens mancher 
Eoraminiferen und Kalkalgen Aragonit sei, so wiirde der bezeichnete Verlauf 
einen neuen wichtigen Beweis fiir den organischen Ursprung der angeftthrten und 
iiberhaupt der archaischen Urkalke abgeben und es wiirde dadurch auch ihr ver- 
baltnisniiissig grosserer Gehalt an Magnesiumearbonat aufgekliirt werden. Abgeselien 
von der verhiiltnismJissig grdsseren Temperatur, die man fur das Urmeer voraus- 
zusetzen hat,  konnte bei  der angegebenen Umwandlung  auch der griissere Druck 

") C. Klement: Dolomit. Tschermak's Mineral, petrolog. Mitth. 1894, pag. 520. 
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der danialigen Atmosphiire mitgewirkt haben. Die im Urkalk eingeschlossenon 
Quarzkorner liessen sich durcli die Anwesenheit von umgewandelten Quarzskeleten 
erkliiren, die entweder von Radiolarien oder von Diatomeen oder von beiden her- 
stammen ; der in einzelnen Blattchen zwischen den Urkalkkornern oder in meist 
langlichen Gruppen zerstreute Graphit, wie er zum Beispiel im Urkalke bei Ze- 
chowic und Zlesic nalie bei Wolin vorkommt, biitte seinen Ursprung von Algen. 
Auf diese Frage werden wir noch zum Schlusse dieser Abhandlungen zuriick- 
kommen. 

Pikrolith. An glatten Wiinden der durch der Ophicalcit laufenden Spaltrisse 
ei'scheinen vereinzelt schwache, etwa 01 bis 1 cm dicke Ueberztlge weissgrunen, 
glftnzenden und mit feinen Langsstreifen versehenen Pikroliths. 

Pseudophit.v. Zepharovich ftthrtim dritten BandedesWerkes„Mineral. 
Lexikon" auf S. 191 an, dass in neuerer Zeit (1887) grossere elliptische Knollen 
halbdurchsichtigen Pseudophits auch im Kaikbruche bei Zuglawitz 8S) vorge- 
kommen sind. Nftheres jedoch ist darttber nirgends zu finden. Die Lagerung dieses 
Minerals im Urkalke von Zuzlawitz wurde schon oben beschrieben; es zerfallt 
bier in kleine scharfkantige Stticke; auch einige grossere, aus der Mitte des Lagers 
gewonnene Stttcke zerfielen spater; dieselben waren von dunkelgriiner Farbe und 
halbdurchsichtig; zumeist sind die Bruchstttcke von lichtgruner und weisslicher 
Farbc, an den Kanten durchsichtig, dem Steatit iihnlich. In iihnlicher Lagerung 
u"d iihnlicher Structur wurde der Pseudophit durcli v. Zepharovich "") im Urkalke 
u'iweit von Zuzlawitz, namlich bei Ckyn und Elcovie entdeckt, wo 
Seine Entstehung aus Feldspat nachgewiesen wurde. Die im Zuzla- 
Witzer Urkalke querverlnufende Spalte (Fig. 6, 3') war jedoch von einer lockeren, 
kornigen bis inehlartigen gruulichweissen Masse ausgefttllt, welche im Innerii 
grossere Korner von halbdurchsichtigem lichtgriinem Pseudophit, enthielten. Grossere 
graugrttne Bruchstttcke dieses Minerals zerfallen im Wasser in kleinere und nehmen 
eine lichtgriine Farbe an. 

Weniger reiue, vom Rande der Spalte herstammende Stiicke wiesen auch 
neben Quarzkornern Biotit- und Muscovitschiippchen und unscheinbare Feldspat* 
reste auf. Reine lichtgriine und halbdurchsichtige Bruchstttcke zeigen im Diinu- 
Schliffo uuter dem Mikroskop eine farblose oder graue umgewandelte homogeno 
Masse von sehr feinkorniger Structur, welche Kings der Risse von schwachen 
grtlnlicbgelben Adern durchsetzt wird; vereinzelt gehen Orthoklaskorner allniiihlig 
111 'Hese feinkornige Masse uber; hie uud da kommen audi Doppellamellen eines 
tl-il<linen Feldspates vor. Das Mineral stimmt also audi mikroskopisch mit dem 
v°» Zepharovich beschriebenen Minerale von Ckyn iiberein und entstand zweifellos 
wili das von Ckyn aus Feldspat. 

Hofr. Prof. Dr. Karl Vrba stellte bereitwillig das spezilische Gewicht des 
Zuzlawitzer Minerals folgenderart fest: a) '2-424, b) 2'475, also durchschnittlich 
2'449; das specif. Gewicht ist also etwas kleiner als beim Pseudophit von Ckyn; 
iiir (lieson ftthrt Zepharovich 2G1 an;  nach Vrba:  von Ckyn a) 2642, b) 2-032, 

") „Bei Zuglawitz", Druckfehler, soli lieisscn „Zimlawitz". 
"") V. Zepliarovich: Tschormak's Mineral. Mitth. 1874. 
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c) 2-632, von Plaben 2-577 u. 2-578, von Zdiir in Miihren 2-64. Die Iliirte des 
Pseudophits von Ckyn gibt Zepharovich als etwas schwaeber als 2 an; das Mineral 
von Zuzlawitz hat jedoch eher eine otvvas grossero Hiirte als 2. Obwohl beide 
Minerale sonst sehr iibereinstimnien,   so zeigt sich hier in   doch eine Abweichung. 

Tropfstein. 

Die Wiinde eiuer grosseren mit Pseudophit ansgefiillten Querspalte (Fig. 6, 
3') waren nut unregelmiissigen bis 4 cm dicken, geschichteten Tropfsteinplatten 
bedeckt. Dieser Ueberzug besteht aus gelblicligrauen, 03 bis 1 cm dicken Lagen, 
denen   abwechselnd   weisse und  braungraue,   iiusserst feine,   0*1—1 mm dicke, in 

Fin1. 9.   Tropfstein  mit   einer ktinstlich gegl&tteten Schnittfliiche,  von Zuzlawitz;  '/, nat- GrOsse. 

parallelen, Lagen sich biegende Platten eingelagert Bind. Schon init freieni 
Auge, hauptsiichlich aber init der Lupe kann man an Schnittflachen, besonders 
an gegliitteten, bemerken, dass die Structur der Platten vertical fein I'aserig ist. 
Es erinnert also dieser Tropfstein vollstiiudig an den Karl aba der Spru del- 
stein, wie es die beigefiigte Figur 9 zeigt. 

Gri*obk6riiiger Biotitgranit. 

Dieser Granit besteht aus sehr groben Kdrnern von Feldspat, Quarz und 
Biotit. Die lichtgrauen Orthoklaskorner sind bis 2 cm gross; stellenweise Bind sin 
von Quarz durchsetzt, so dass die Structur des Gesteines an Peginatit erinnert; 
der Feldsput herrscht vor, ihm folgt grauer Quarz und dunkler Biotit, dessen 
I.lattchen einen Durcliinesser von bis 8 mm erreichen; stellenweise sind dieseiben 
in liinglichen Gruppen angeordnet. Dieser grobkdruige Granit wurde in Blocken 
gefunden, die am Fusse des Steinbruches ruhten, betindet sich aber einige Schritte 
nordwestlich von unserem Profil audi in einem ungefahr 1. m machtigen Lagergange 
concordant zwischen  Urkalkbiinken, wie es Fig.   10, 2 darstellt. 
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Im Steinbruche bei Ckyn bestelit der grobkornige Granit nacli Z e p h a r o- 
vich aus lichtem Orthoklas, wenig Glimmer und sparlichem Quarz; er tritt in 
zwei Lagergiingen auf,   von denen der   eine   ungefiihr 3 m   miichtig und zwischen 

NW. SV. 

-vm**\*T:^ V^-^^X^^'H/YV* A
X 

Pig, 10.   Durchschnitt des Urkalkfelsens bei Zuzkwitz.   I. Urkalkbanke,  2. Lagergang des grob- 
kfanigen Biotitgranits. 

Gneis im Ilangenden und der hochsten Kalksteinbank gelegen ist; der andere, 
fiber 1 m miichtig, ist zwischen Urkalkbiinkcn eingelagert und fitllt sowie der 
erstere gegen NO ein. 

Granltaplit. 

Kin machtiger Gang durchsetzt vom Fusse bis zur Oberflache alle ange- 
t'iihrten Bftnke des Urkalks, Opbicalcits und des Gneises am Opolenec; die mikro- 
skopisehe Beschreibung dieses sehr feinkornigen Gesteines erfolgte schon vorher. 
Dieses im Contacte mit dem Kalke fest verbundene Eruptivgestein ist nicht meta- 
morpliosiert, ausser dass der Feldspat zuzunehmen und der dunkelbraune Biotit 
eine liclite, brauurothe Farbung anzunehmen scheint. Dafur ist seine Wirkung auf 
den Urkalk bedeutend; dieser wird desto feiukorniger, je niiher er dem Contacte 
'st, wird graufarbig und endlich fast dicht, in welchein Falle er ausser ausGaC03 

ftuch aus ein wenig Feldspat und Quarz besteht; vereinzelt sind in dieser Masse 
etwa 1 mm grosse dunkle undurchsichtige und unregelmlissige Kornchen zersetzten 
Erzes, wahrscheinlich Magnetits entbalten, vereinzelt erscheinen auch zahlreiche 
Uchtgrflne Serpentinkorner; je naher dem Contacte, desto inehr nehmen diese zu. 
Vor dem Contacte selbst erlnilt diese umgewandelte Masse noch etwas Feldspat 
Und Quarz und ist von graugelblicher Farbung, weiter wird sie allmiihlig gelb- 
gi'linlich und endet vor dem Aplitgange mit einer 1—3 mm miichtigen Zone dunkel- 
grunen Serpentina. Die Serpentinisierung des Urkalkes durch den 
Einfluss des Aplitganges ist hier offenbar und deutlich audi an Hand- 
stiicken zu sehen. Im Gneis wurde in der Niihe des Contactes mit Aplit ein 
Knollen eines feinkornigen Amphibolgemenges vorgefunden. 

Der angefiihrte Aplit wies in einer gleichkoinigen Masse ein griisseres, 
6 mm langos und 3 mm breites Quarzkorn auf, das im Innern von einein sehr 
feinen goldgelbcn, schon mit freiem Auge siclitbaren Pulver durchsetzt war; mit 
Hilfe einer  starken Lupe   liessen   sich   in   der umgebenden Masse noch ungefiihr 
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2 solche iiusserst kleinc Kdrnchen auffiuden. Da sich nicht einmal mit dem grdsseren 
Quarzkorne erne genauere Untersiichung durchfithren Mess, pulverisiorten wir etwa 
6 gr der umgebenden Masse, und iibergaben sie Herrn Prof. Dr. B. Ray man 
behufs eine Prufung auf Gold; hauptsiichlich mit R&cksicht darauf, dass dies Vor- 
kommen vielleicht zur Erklarung des Ursprunges des Goldes fuhren konnte, das 
in den Quarziten des Bdhmerwaldes enthalten ist. Nacli der am chcmisclien Insti- 
tute des Herrn Professors durebgefuhrten Uiitersuchung lieferte der Assistent II. 
Dr. Sole folgendes Ergebnis: 

Die feingepulverte Probe vvurde einige Stundeii lang in etwa 50 cms Brom- 
wasser geschiittelt. Das Bromwasser wurde decantirt und auf dem Wasserbade zur 
Trockene abgedampft. Auf der Abdampfuiigsschale blieb ein rother Ueberzug. Diesel" 
wurde in siedondern Wasser gelost und von den suspendirten Stoffen durch Fil- 
tration befreit; nacli nochnialigem Abdampfen blieb auf der Scliale ein sehr spiir- 
licher (jet«t bliisserer) Abdampfriickstand. Die Ldsuug desscn gibt folgende Re- 
actionen : 

auf Gold: 
Zinnchloi'iir und Zinndilorid .... 0 
Ferrosulphat 0 
Oxalsiiure 0 

auf Ei sen (nacli der Oxydation durch cinen Tropfen Salpetersiiure) 
Kaliumsulphokyanid, blutrothe Farbung, 
Kaliuinferrokyanid, blaue Farbung, 

folglich Eisen gegenwiirtig. 
Danacli weist die das grdssere Korn umgebende Masse kein Gold auf; das 

feine goldgelbe Pulver gehort liochstwahrscheinlicli dem Pyrit an. Durch den 
Aplit kam hier also kein Gold aus der Tiefe zur Erdoberfliiche. 

Weiter gegen Bohumilic herrscht kdrnig-flaseriger Gneis vor, der in dstlieher 
Itichtung gegen den Granit schieferig und stark gefaltet erscheint; an der Bahn- 
strecke ndrdl. von Boliuiiiilic durchsetzen ihn vor Jirka's Miihle Gaoge von Gfanit- 
aplit und weiter ein 15 m machtiger Gang quarzbaltigen Syenitporphyrs. Die ApHt- 
giingc siidlich vor Sinit's Miihle erreichen niclit das Hangende des Gneises, der 
zwischen ihnen feinschiefrig ist; bei Sinit's Miihle sind 2—3 m miichtige Aplit- 
glnge und etwas weiter tritt wieder ein Gang quarzhiiltigen Syenitporphyrs zutage; 
gleich bei der Station Ckyn licgen Blficke quarzbaltigen Syenitporphyrs, die augen- 
scheinlich cinem machtigen Gauge angehdrten, und eines Turmalinaplits, der einen 
unregelmassigen Streifen feinschieferigen Gneises einschliesst, zerstreut umber. 
Dieser Aplit gehort einer scliwachen, von SW gegen NO streichenden Ader an, 
die liochstwahrscheinlicli den Gneis durchsetzt; darauf folgt ein deutlicber Syenit- 
porphyrgang, liierauf feinkorniger Granit und wieder ein Syenitporphyrgang, dossen 
scharfkaiitige Bldcke fiber die Bahnstrecke binweg ini Tiiale zerstreut sind, ebenso 
wie scharfkaiitige Blocke des nachfolgenden feinkdrnigen Granits, von deneh lnanche 
auf der Wiese bis zum Flusse vertical in eineni lehmigen scliarfkantigcn Sande 
stehen; einer von ihnen weist eine grosse, durch Absondening und Verwitterung 
entstandeue Scliale auf. 
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Vor und hinter dem Bosicerbach tritt Gneis auf, welclien siidwestl. von der 
Station Elcovic ein Syenitporphyrgang durchbricht; hierauf folgt am Venec zwoi- 
glirameriger kleinkorniger Granit, der bis hiuter die Station Elcovic reicht. Den 
Gneis durchsetzen von dem Berge VSnec an drei miichtigo Syenitporphyrgiinge in 
der Richtung nach NW und N; dieses Gestein lost sicli unter dem Scheitel des 
Berges in horizontale, gegen N einfallende Banke ab; diese zerspringen der Quere 
nach, die freigewordenen Blocke stflrzen am Gehiinge heruntor und reichen bis in 
das Wolynka-Thal hn ab; zahlzeiche solche Stiirze wiederholten sicli namentlich 
wiihrend der Glacialzeit des Diluviums. Ein auderer Syenitporphyrgang zieht sicli in 
diesem Granitstocke nordl. bei Radostic hin, wiihrend weiter nach Osten den Gneis 
solche Gauge bei Setfichoric und Kovanina durchsetzen. 

Nordostl. von der Station Elcovic folgt dor in petrographischcr und tekto- 
nischer Hinsicht sehr complicierte Hiigel Cerenec; sein siidwestl., westl. und nordl. 
Abfall besteht aus Gneis, der ostl. Theil aus feinkoinigem Granit. Am Siidwestfusse 
tritt im Durchschnitte der Bahnstrecke kornig-flaseriger Biotitgneis auf, der 
in ostlicher Richtung bei der (Jote 597 im Contacte mit Granit porphyrartig wird; 
a" der Bahnstrecke tritt itn Gneise ein aufrechter, etwa 40 m miichtiger Gang quarz- 
hiiltigen Syenitpor|ihyrs zutage, welcher zahlreiche Concretionen enthiilt, die haupt- 
sachlich aus dunklem Biotit bestehen ; an diesen, gegen Osten streichenden Ganglegt 
sich an der Nordseite in einer Liinge von etwa 8 m ein stark zusammengedriickter, 
quarzhiiltigcr schieferiger Gneis an, der viele Knollen eines Ainphibolgemenges und 
Quarzadern enthiilt; dem Gneise liegt eine etwa 8 m miichtige Apophyse zwei- 
glimmerigen feinkornigen Granits an, die von 0 gegen W streicht; dann folgt 
feinkorniger Gneis, der in eineu in miichtigen Lagen gelagerten nach W ein- 
fallenden Granitgneis iibergeht; hier bricht senkrecht ein 1-2 m miichtiger Minette- 
gang durch, und weiter ist daneben eine Vcrwerfung, auf welche ein stark quarz- 
liiiltiger gefaltetor Gneis mit  einem Lager  von Graph its chiefer   und Graphit folgt. 

(irapliitschieferlajjcr mitcrlialli des ("crenec.fi7) 

Gerade iiber der Bahnstrecke lageit im llangenden ein zersetzter stark 
1'iarzliiiltiger Gneis (Fig. 11, 1), iiber diesem eine etwa 0-1 m miichtige Lagcgriinlich- 
®l*auen Quarzes, die (lurch Eisenhydroxyd braun gefleckt erscheint und in ge- 
finger Menge staubfdrmig zersetzten Feldspat enthiilt; daruber folgt in einem unregel- 
"lassigen, beiderseits sich auskeilenden Bogen eine (H bis 1 m miichtige Einlage- 
pUng von Graphitschiefer, der kleinere Knollen fast reinen Graphits (3) ent- 
'"iilt: dieser Sc-hiefer pflegt in kleine tin die Linsen zu zerfallen; iiber dem Graphit- 
"chiefer lagert ein grauer, schieferiger, gefalteter Gneis mit ostliehem Einfallen, 
Welcher durch eine Verwerfung von dem stidlich anliegeuden, stark quarzhaltigen, 
111 miichtigen Banken gelagerten Gneise getrennt wird. 

Nordlich von dem Graphitlager tritt ein etwa 15 m miichtiger, in siidsuddstl. 
Richtung streichender Syenitporphyrgang auf, Darauf folgt im Durchbruche der 
Bahnstrecke ein gefalteter schieferiger Gneis, durch den sich eine 04 m maclitige 

0T) J. N. Woldfich: Geolog. Beltrllge aus dem Drgebirge SUdbolimens. 
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Ader weissen Quarzes zieht, und den ein Aplitgang von SO durchsetzt, ebenso 
ein seiikrechter 1 m miichtiger, von OSO gegen WNW streicliender Gang eines 
feinkornigen Uebergangsgesteines, das identisch ist mit dejenem bei Strahovic und im 
Contacte ein schieferiges Sahlband aufweist; in den Gneis Bind schwache flache 
Linsen    von    Graphitschiefer    eingelagert.     Hinter    dem    letztgenannten    Gange 

Kig. 11. Durchschnitt des Graphitschieferlagers an der Eisenbahnstrecke n. 0. von der Station 
Kloovic. 1. Gneis: rechts Granitgneis, im Kangenden schiet'eriger, gefalteter (ineis, im Liegenden 
derselbe zersetet;   2. Quarz;  8. Graphitschiefer mit Graphitknollen;   im (incise rechts cine Ver- 

werfung. 

folgen im Lahndurchbruche sowie auch liinter diesem Lagen von Sillimanit- 
gneis, welclie ungefiihr 30° gegen NO einfallen und selir feinkornig und fein- 
schieferig sind; weiter gegen 0 zielit sich vor dem Walde ein etwa 7 m miichtiger 
fast senkrechter Gang krystallinischen Quarzes in sudostl. Richtung bin, der Hohlu n- 
gen entha.lt, die von kleinen Quarzkrystallenausgefiillt sind; es scheint, dass die Fort- 
set zung dieses Ganges ostl. von Zalezly zutage tritt; auch bier kommen Quarz- 
krystalle vor. flierauf folgt an der Bahnstrecke ein etwas schiet'eriger Granitgneis 
und in ihm im Walde ein etwa 7 m miichtiger Granitaplitgang; dieser Gneis geht 
stellenweise in bandartigen Gneis iiber und fallt miter einem Winkel von 30° 
gegen SO ein. Ihn durchsetzt dann ein etwa 15 m miichtiger Minettogang; in dem 
weiteren Durchschnitte eines hohen Felsens stelien die Lagen des kiirnig- 
schieferigen Gneises fast senkrecht und endigen mit einer Verwerfung, hinter der 
die nachstehende Schiohtenfolge herscht (Fig. 12): im Liegenden ein Lagergang eines 
zusammetigedriickten minetteartigen Gestoines; iiber diesem eine 0'3 m machtige 
Schichte streifigen Granulits, iiber diesem ein Oi m miichtiger Lagergang einer 
schieferigen Minette, iiber dieser eine 1 m machtige Granulitbank, iiber dieser ein 
gespaltener Gang eines minetteartigen zusammengedviicktenGesteines imPorphyrgneis, 
der lagengneisartig wird und allmalig die Structur eines Quarzitschiefers annimmt; 
in nordostl. Richtung folgt wieder eine Verwerfung, liings welcher der linke Fliigel 
aligesunken ist und von einem etwa 10 m miichtigen Gauge eines minetteartigen 
Gesteines durchsetzt wird (gegeniiber dem Ziegelofen). 
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Hinter diesem Gange folgt in dem nachfolgenden Durchschnitte (Fig. 13) 
em feinschieferiger Granitgaeis mit einem Eirifallen von 45° gegen SW; an diesen 
legt sich eiu (0'5 m machtiger) Lagergang grobkornigen Aplits und eine Lage 
eines sehr feinschieferigen Gneises an, der in Graphitgneis iibergebt, welchen eine 
Verwerfung durcbschneidet; binter dieser wird der Gneis im Liegenden schieferig, 

NO. SW. 

3. -i 

8. 3. ''•      z- 
•g. 12. Durchschnitt eines hohen Felsens an der Bahnstrecke siidwcstl. von der Haltestello 
Malenic. I. schieferigcr Biotitgneis, 2 und 8. Verwerfungen, 3 minetteartiges zusaminengedriicktes 
Ostein,   4.   Granulit   (0;! m),   5.  schieferiges   minetteartiges   Gestein (0-1 m),   6.  J'orphyrartiger 

Gneis. 7. Lageu-Gncis. 

enthalt Quarzadern und kleine Linseu von Turinalinaplit; es durcbschneidet ibn 
®ltie Ader eines zusammengedriickten niinetteartigen Ubergangsgesteines und dann 
ein 1 ni machtiger Gang ebendesselben Gesteines, das im Contacte schieferig wird 
und   gegen   0   streicbt;   hierauf folgt   ein   feinschiefriger  Biotitgneis,    der   eine 

NO. SW. 

18 6 272 3 i & 

%. IS. Durchschnitt an der Bahnstrecke siidwcstl. von dor Ilaltestelle Malenie. 1- Granitgneis, 
2. schieferigcr, im Ilangenden in granitartigen tibergehender Gneis 8., don cine Verwerfung 
flurchschtueidet; 4. sehr feinschieferiger, zersetzter Gneis, 5. Granitgneis, in dem entfernter gegen 
SW oin Gang eines niinetteartigen Gesteines vorkommt; 6. minetteartiges, am Contacte zusauunen- 
gedriicktes Ubergangsgestein, 7. eine Ader desselben Gesteines, darttber Quarzadern und Turmalin- 

aplitlinsen; 8. recbts ein Lagergang und links eine .Linse des Turmalinaplits. 

grossere (1'5 m)   Linse  pegmatitartigen Aplits   mit  etwa 3 cm  dicken Turmalin- 
krystallen einschliesst. 

Ungefahr 15 m vom Gange des Ubergangsgesteines in nordostl. Ricbtung 
wird der feinschieferige Gneis stark quarzhaltig, und starkgefaltct, die grosseren 
fatten zeigeu wieder secundare feine Faltcbon; es durchsetzt ibn ein seuk- 
rechter Minettegang und eine 06 m niilclitige senkrechte Ader kleinkornigen 
verwitterten Syenitporphyrs; auf diese Ader folgt Schiefer-, stellenweise Lagen- 
Gneis;  ungefabr   100 m   vor  dem   Viaduct   beginnt  ein   machtiger  Gang  quarz- 
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hiiltigen, zum Theile zersetzten Syenitporphyrs, der bis zum Viaduct anhiilt; 
von diesem setzt sich im Durchbniche der Bahn zu beiden Seiten bis hart an 
die Haltestelle Malenic in einer Lange von etwa 85 m dieses Gestein fort; 
es ist grosstentheils frisch erhalten, von bliiulicher Farbe und zerfallt in fast 
senkrechte Lagen; einzelne derselben sind jedoch vollsiiindig in eine lichtbraune 
sandige Masse zersetzt, die von blauen Adern krystallinischen oder dichten 
Quarzes durchsetzt wird; die sandige, braune, zersetzte Eluvialmasse enthiilt 14°/n 
feiner erdiger Stoffe und durchwegs kantige Quarz- und Feldspatkorner, die oft 
eine Grosse von 10 mm erreichen. Manche Lagon des frischen Gesteines besitzen 
spiirlichon oder keinen grosseren ausgeschiedenen Quarz und nur eine sehr feinkornige 
Structur; hart vor der Haltestelle befindet sich eine 0-2m miichtige bankartige Platte 
eines umgewandelten Syenitporphyrs, auf diesen folgt eine miichtigere Platte fein- 
kornigen quarzhiiltigen Syenitporphyrs und auf diesen ein etwa 25 m machtiger Lager- 
gang eines umgevvandeltem quarzhaltigcn Syenitporphyrs ; diese Platten stehen durch- 
wegs fast vertical mit einem Einfallen von etwa 80° gegen SO. Der ganze miichtige 
Gang zieht sich von 0 gegen W und setzt sich am gegeniiberliegenden Ufer der 
Wolynka fort. Unterhalb der Station und unter der Kirche ragt ein Felsen schieferig- 
flaserigen Gneises hervor, der von bis 01 m miichtigen Quarzadern durchsetzt 
wird; der Gneis streicht hier von SW gegen NO mit einem Verniichten von un- 
gefahr 40" gegen NW. 

Auf dem Hiigel Cerenec zieht sich ein Turmalinaplitgang in der Richtung 
von NO gegen SW hin; am Sudostabhange befindet sich im feinkornigen Granit 
ein Syenitporphyrgang. Siidostl. von Malenic tritt der Syenitporphyr bei Kovanina 
zutage, wo er wohl mit dem siidlich davon im Gneise in nordwestl. Richtung sich 
hinziehenden Gauge desselben Gesteines zusammonhangt. Westlich bei SetSchovi" 
verliiuft ein langer Gang der Gesteines von S nach N und ostl. von dem Dorfe 
ziehen sich noch zwei Gange hin; zwischen diesen Giingen lagei't ein unreiuer, 
feinkorniger, grauer Urkalk, der sich in norduordostl. Richtung hinzieht. 

Am 1 in ken Ufer von Winter berg gegen Malenic. 

Am linken Ufer der Wolynka von Winterberg gegen Malenic gibt es nicW 
so viele Aufschlusse, wie sie die Bahnstrecke am rechten Ufer bietet. AbgeseheD 
von Syenitporphyrgiingen, Kalkeinlagerungen, Graphitschiefer und Quarzit, die aus 
dem weiteren Gebiete nordl. und nordwestl. von Winterberg bereits angefiihrt 
worden sind, miige hier aus der Nahe des linken Flussufers noch angefiihrt werdeii: 

In dem oberhalb Winterberg sich erhebenden Felsen, auf welchem dfl3 
furstlich Schwarzenbergische Schloss steht, wechsellagern Lagen schieferigen 
Biotitgneises mit solchen feinkornigen Granitgneises; siidostl. von Rabic treten 
Itiiuke von Granulitgneis in einem kornig-haserigen Gneise auf, und gleich nordl 
dariiber ein machtiger Granitaplitgang; ostl. von Zeislitz erscheint in zwei Stein 
briicheu Urkalk mit Einlagerungen von kornig-flaserigein Gneis. In dem unteien 
Steinbruche streichen die Urkalkschichten von 0 nach W mit einem Einfallen 
von 45° gegen N,   wiihrend   in   dem zweiten,   hiiheren  Steinbruche  dieselben   vo[1 
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SO gegeu NW streicheii und gegeu NO einfallen.   Zepharovich beschreibt von 
liier eine interessante Ersclieinung einer tektonischen Stbrung. 

Die Urkalkschichten bei Vyskovic, Urowitz, Zuzlawitz an beiden Ufern, bei 
Spule, Dolan, VonSovic und Ckyn streicheii im Ganzen von SO gegen NW init 
einem Verfliicliten gegen NO; bei Vyskovic durclisetzen den Urkalk und Gneis in 
verschiedenen Richtungen Giinge feiukornigen Aplits, so class ein von SO gegen 
NW streichender Gang von einem zweiten, von SW gegon NO streicheuden 
jftngeren Gange verworfen wurde, wie schon Zepharovich darauf hinwies. 

In dem neu aufgeschlossenen etwa 8 m hohen Urkalkbruche nordl. bei Zu- 
zlawitz sind machtige Banke schieferigeu, in diinne Platten sich abldsenden Kalk- 
steines gelagert, die unter 40° gegen NO einfallen; den Urkalk durchsetzt ein 
Aplitgang. Nordlicher erscheinen Syenitporphyrblocke, die zweifellos einem Gauge 
angobiiren, weiter tritt ein ungefiihr 100 m machtiger Gang zweiglimmrigen, fein- 
kornigen Granits auf. SiidiJstl. von Spule ziebt sich ein Syenitporphyrgaug hin, der 
sich am rechten Flussufer fortsetzt; siidwestl. vor Ckyn durchschneidet den kornig- 
flaserigen, im Contacte schuppigen Gneis ein Turmalinaplitgang. 

Der Urkalkbruch nordlich bei Ckyn befindet sich auf einem Hiigel in der 
Richtung gegen Pfetenic; der glimmerreiche Kalkstein ist liier feinkorniger als 
bei Zuzlawitz. Ausser den schon oben angeluhrten Eigenschaften dieses Kalksteines 
inoge noch erwiihnt werden, dass die niiicktigen Banke dieses Urkalkes gegen NW 
streicheii und mehr gegen NNO einfallen; ausser zwei lagerartigen Gangen grob- 
kornigen Biotitgranits war im J. 1897 audi ein Gang desselben, ctwas pegma- 
titischen Granits sichtbar, der die Kalkstein- und Gneislagen senkrecht durch- 
schnitt. Zwischen den Kalkbiinken war cine 0'6 m machtige Schichtc von Chlorit- 
gneis eingelagert und darunter ein sich auskeilende Lage von Pseudopb.it 

Oestlich bei Ckyn kommen neben der Strasse im Gneise Einlagerungen von 
Graphitscliiefer vor. Der kornig-naserige Gneis fallt liier bei dem letzten Hause 
gegen NO ein, etwas weiter nach Osten beim Flusse scheint er gegen NW eiu- 
zufallen, wiihrend er in der folgenden Scblucht wieder unter eiuem Wiukel von 
30° gegen NO sich verfliicht, hierauf folgt ein 25 m linichtiger Gang quarzhaltigen 
Syenitporphyrs, der sich am rechten Ufer im kleinkomigen Granit fortsetzt; hinter 
der weiteren Schlucht ist wieder ein machtiger Gang desselben Gesteines, der sich 
ebenfalls am rechten Ufer fortsetzt; etwas weiter tritt abermals ein Syenit- 
porpliyrgang und dahinter Einlagerungen von Granulitgneis auf; hinter der Elcovicer 
Schlucht ist kornig-fiaseriger Biotitgneis gelagert, den ein ungefiihr 25 m miich- 
tiger Syenitporpliyrgang durchschneidet, t;twas weiter ein zweiter, ungefabr 80 m 
machtiger Gang desselben Gesteines, auf welchen Granulitgneis folgt, dessen 
liagen gegen NWr einfallen. 

Von Havrda's Miihle setzt sich in schwacheren Lagen in einem hohen 
Pelsen kornig-fiaseriger Gneis fort; den Gneis durchschneidet ein ungefiihr 
130 m machtiger Gang quarzhaltigen Syenitporphyrs, der sich in der Richtung 
gegen Eleovic hinzieht und sich auch am rechten Ufer fortsetzt; den Gneis durcli- 
setzen weiter oblige schwachere Aplitgiinge, von denen der letzte, etwa 25 m 
machtige Turmalinaplitgang in einem steilen hohen Felsen auftritt; weiterer schiefe- 
riger (ineis setzt   sich bis   zum Malenicer Ziegelofen   in  machtigeu   unter   einem 

6* 
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Winkel von 30" gegen NW einfallenden Lagen fort; or win! von zwei Gangen 
feinkornigen Biotitgranits durchsetzt von denen der eine 1 m, der andere 3 m 
miichtig ist. Siidwestl. oborhalb des Ziegelofens befindet sich unter der Cote 623 
in einer etwa 3 m tiefen Grube ein kleiner Feldspatbruch. Es zieht sich hier ein 
Gang grobkornigen Turmalinaplits von SW gegen NO hin. Langs dieses Ganges 
tritt eine etwa T5 m miichtige Linse eines Riesenpegmatits auf, der aus einem Feld- 
spatgernenge besteht, dem grobe Korner blaulichen Quarzes, ferner etwas grossere 
(bis 5 cm im Durchraesser) Muscovitbliitter und untergeordnet inehr als federkiel- 
dicke Turmalinkrystalle eingelagert sind. Aus der Erde ragende Blocke blaulichen 
Quarzes ziehen sich von dem Bruche in sudwestlicher Richtung. Ueber dem Aplit- 
gange lagert feinschieferiger Gneis. Am Nordabhange der Cote 023 siidwestl. von 
Malenic befindet sich im Felson neben einer Scblucht feinschieferiger Gneis im 
Contacte mit einem Syenitporphyrgange; in herabgesturzten Flatten kommt hier 
auch Augcngneis vor, dessen Lagerung sich jedoch nicht feststellen liess. 

Beim Ziegelofen zieht sich ein miichtiger Gang quarzhaltigen Syenitporphyrs 
in der Richtung gegen W, der am rechten Ufer.bei der llaltestelle Malenic sich 
fortsetzt; liings der nach Elcovic fuhrenden Strasse ist dieses Gestein vollstiindig 
in eine lichtbraune Masse zersetzt. Aus der Grundmasse, in welcher der Glimmer 
zum Theil noch erhalten ist, treten Krystalle vveisser zerlegtor Feldspate in der 
ursprttnglichen Stellung hervor. Oberhalb der letzten Hauser westl. bei Malenic ist 
in den feingeschichteten Gneis eine 1 m miichtige Bank von Urkalk und im Han- 
genden Granulitgneis eingelagert. Von der Cote 623 zieht sich in uordlieher 
Richtung ein Syenitporphyrgang hin. In der Schlucht westnordwestl. bei Malenic 
tritt ein etwa 10 m miichtiger Gang vollstiindig zersetzten Syenitporphyrs auf, neben 
dem sich eine Schichte turinalinfiihrenden Granulits hinzioht. 

Von Malenic gegen Strakonic am link en Woly n ka-Uf er. 

Von der Haltestelle Malenic zieht sich kornig-Haseriger Gneis iiber den 
Gipfel der Cote 561 mit einem aufrechten in ostlicher Richtung streiclienden 
Quarzitgange; siidostl. von Malenic liegt an dem von Zalezly iiber den Cerenec 
fiihrenden Wege ein kleiner Felsen eines minetteartigen Gesteines und an deui 
um den Gipfel fuhrenden Wege liegen Blocke von Porphyrgueis und eines zu Tage 
tretenden gegen NW streiclienden minetteartigen Gesteines. Bei der Kriimmung 
der Bahnstrecke nach Norden und in dem Durchbruche derselbeu koimnen Ein- 
lagerungen von Granulitgneis und eines etwa 3 m miichtigen Turmalinaplitganges 
vor, der sich in norddstl. Richtung gegen den Bukovec hinzieht; siidostl. bei Oulchle 
befindet sich ein Bruch eines dunklen Aniphibolgranits; an dem Wege von Oulehle 
nach Zuzlawitz ein Tnrnialinaplitgang mit access. Muscovit. 

Ostlich von Malenic hinter der Kreuzung der Bahn mit der Strasse stent 
Gneis an, den ein ungefiihr 50 m miiclitiger Syenitporphyrgang durchsetzt; 
dieser ist unter den diluvialen Anschwemniungen zerfalleu und in scharfkantige 
Blocke zerkliiftet, zwischen denen sich auch leere Hohlungen befinden (Fig. 14); 
vor der Biegung der Wolynka zieht sich liings eines Syenitporphyrganges eine Ver- 
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werfung (io), neben welcher folgendo Schichtenfolge besteht: Ira Liegenden fein- 
schieferiger Gneis, Quarzitschiefer, Lagergiinge von Syenitporphyr und Minette und 
Lageti kornig-flaserigen Gneises, die ungefahr nnter einem Winkel von 50" gegen 
°NO einfallen. 

Ungefahr 13 m nordlicher zieht sich itn Gneise ein 25 m miichtiger Granit- 
aplitgang gegen NO; der G-neis wird feinschieferig; es folgt ein etwa 6 m miichtiger 

N. o 

'i. 
TjV 

'%• 1*. Durchschnitt an der Strecke Ostl. von Malenic. 1. Sandiger Lebm mit kantigem Gneis- 
llnQ Aplitscliutt (1 m), 2. feiner Sand mit Gneisbruchstficken (2 m), .'i. grober, briiunlicher Sand 
•""   Gneisbruchsttlcken  (1 m),   4. Syenitporphyr,  reclits  zertriimmert,   5. feinschieferiger Gneis, 

• quarzreicher Scliiefcr, 7. Syenitporphyr, 8. Minette, 9. kornig-naseriger Biotitgneis, 10. Verwerfung. 

8yenitporphyrgang in ostl. Richtung, und daliinter kornig-flaseriger Gneis auf einer 
otrecke von 14 m; derselbe wird jedoch iui Contacte mit dem folgenden Gange eines 

mkornigen Biotitgranits sehr feinschieferig. Dieser unregclmiissige Gang (Fig.  15) 

NW. SO. 

I'1 
3. / 

»g.   Io.    Durchschnitt  an  der  Strecke  nordOstl.   von Malenic,  si'idlieh   nnter   dera  Hii^el  Bor, 
'• ffiinkorniger  Biotitgranit,   '2.   die  zwischen   den   Gneis   eindringenden  Apophysen   desselben, 

3. feinschieierfpr Biotitgneis, 4. gchieferiger Biotitgneis. 

°"tsendet an der nordlichen Seite zwisclien die Gneisschichten und auch quer 
Zaldreicbe /Vpophysen; der Granit wird darin ein wenig schieferig, der liiotit 
^•'iwindet giinzlich, oder wird in Clilorit umgowandelt. .Der zwoiglimmerige schup- 
P*gG Gneis im Liegenden wird in der Niihe des Gontactes feinschieferig. 
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Ungefahr 25 m nordliclier, westl. von dem Hugel Bor durchsclineidet den Gneis 
fast veitical wieder ein 2*5 m machtiger, gegen NW streichender Gang desselben 
Biotitgraiiits, der sich im Ilangenden auskoilt; hart an diesen lchnt sich an 
der Siidsoite ein 1 m machtiger Minettegang an. Etwa 8 m nordliclier folgt der 
sclion fruber angcfiihrte Durchschnitt (vergl. Fig. 1); in dem schuppigen feinschiefe- 
rigen Gneise desselben init access. Silliinanit sind pegmatitische Linsen eines Genienges 
von Feldspat und Biotit eiugeschlossen, von denen die obere in eine 0"02 m miichtige 
Turmalinaplitader iibergeht; den Gneis durchsetzt eine schwache unregelmassige 
Granitaplitader und seitwiirts ein 0-8 m machtiger Gang ebendesselben Aplits; in 
der Riclitung zum Ilangenden und nach links ist der Gneis wieder  kornig-fiaserig. 

Weiter durchsetzt in dem Felsen vor der Bucht des Flusses die Lagen 
des kornig-flaserigen Biotitgneises, die unter einem Winkel von 40° gegen NO ein- 
fallen, zwei verbogene schwachere Gauge und ein 2 m machtiger Gang von Granit- 
aplit, der in seiner Mitte langliche Bruchstiicke sclnippigen bis gliinuierschieferartigen 
Gneises einschliesst. Im Durchbruche an der Streckenkriimmung durchsetzen den 
kornig-flaserigen   Gneis   schwaclie   Granitaplitgange   (Fig.   16.);    die   Gneislagen 

NO. sw. 

Fig. IB.    Durchbruch   an   der   Bahnstrecke nOrdl,   von Malenic,  am Nordwestnbtiange  des Bor: 
1. kflrnig-flaseriger Biotitgneis, 2. Linse eines Pegmatitgemenges mit Turmalin, 8. f'einscliief'eriger 

schuppiger (ineis, 4. Amphibolknollen, 5. Gange von Granitaplit. 

streichen von SO gegen NW mit einem Einfallen von 35° gegen NO; im Contacte 
der Gange ist der kiirnig-fliiserige Gneis in schuppigen, fast glininierschieferartigen 
(ineis umgewandelt, in welchem ausser einem miichtigeren Aplitgange ()-5 m miichtige 
Knollen eingeschlossen sind, die aus einem feinkornigen schieferigen Gemonge von 
Amphibol, Plagioklas und etwas Biotit bestehen, ferner eine langliche Linse einer 
Pegmatitconcretion mit Turmalin. Etwas weiter durchsetzt hier den kornig- 
flaserigen Gneis ein Gang feinkornigen Syenitporphyrs, der an den Sahlbiindern 
infolge des Druckes eine schieferige Structur aufweist (vergl. Fig. 2), und von OSO 
gegen WNW mit einem Einfallen gegen SSW streicht. Im Durchbruche des Felsens 
vor Minniberger's Miihle durchsetzt den kornig-flaserigen Gneis ein 3 m machtiger 
fast verticaler Gang eines minetteartigen Gesteines, in dessen Contacte der Gneis 
iin Liegenden an einer Seite feinschieferig wird (vergl. Fig. 3); gegeniiber dieser 
Miihle zieht sich im Gneise ein 2 m machtiger Gang eines solchen zersetzten Ge- 
steines und hierauf vor der Niklas-Miihle ein ungefahr 25 m machtiger Gang von 
Syenitporphyr in siidostl. Kichtung; vor CernStic tritt wieder ein etwa 12 m 
miichtiger Gang desselben. Gesteines in ostsfldostl. Riclitung hervor, in (lessen 
Contacte der Gneis feinschieferig ist. 
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Es folgt noch ein Gang eines kleinkornigeh Granits und (hum der Bahn- 
durchbruch siidl. bei der Haltestelle Raci (Fig. 17); bier steht ein feinschieferiger 
<<neis an mit Einlagerungeu von Amphibolschiefer und Biotitgranulit; der Gneis 
streicht von SW gegen NO mit einem Einfallen von 45° gegen NO, und win! von 
einer Ader bliiulich und weiss gebiinderten Quarzes durclisetzt; ferner findet sich 
bier ein 2 m miiclitiger Gang eines niinetteartigen Gesteines vor; das erst naeh 
tter Ausbildung der Quarzader empordrang; am Contacte dieses Ganges lehnt 
Sich eine Ader bliiulichen, im Liegenden weissen Quarzes und eine Zone rothliclieu 
^ersetzten Gneises an; in dieson ist discordant eine Scholle eingeschoben,   die aus 

N. 

~}S- 17. Durchbruch an der Bahnstrecke siidl. von der Haltestelle Rati. 1. Feinsohieferiger 
mtitgneis, a. Amphibolschiefer, 3. Biotitgranulit, i. Gang (O-o.'i m) eines blaulichweissen geban- 

Qerten Quaraes, 5. 2 m miiclitiger (Jang eines niinetteartigen Gesteines, C. Ader bliiulichen Quarzes, 
• ^orsetzter rOthlicher Gneis, 8. weohsellagernde Sohichtohen welssen Quarzes und Lagengneises, 

9. Verwerfung. 

schwaclien Lagen von Gneis und weissem Quarze bestelit; hierauf folgt eine 
V(-i'werfung, liings welchrer die Scholle in die Hohe gesclioben wurde; dem folgendeu 
wieise sind wieder eine Schiclite von Amphibolschiefer und weisse Quarzadern 
e'flgelagert. Auf der Ostseite des Durchbrucb.es stehen wieder dieselben Schichten 
Und Gauge an, nur dass hier der Gang des niinetteartigen Gesteines schwacher ist. 

Niirdlich von der Haltestelle Raci setzt sich dieselbe Schichtenfolge fort, 
lamlich feinschieferiger Gneis mit Einlagerungen von Amphibolschiefer und Granulit. 

•"ei der Lederfabrik durchschneiden den Gneis Aplitgiinge, in deren Contacte der 
Schieferige Gneis eine granitartige Structur anniinmt, ferner ein 1 m niiichtiger Gang 
emes niinetteartigen Gesteines; gegeniiber den Miihleii zieht sich ein 3 m niiichtiger 
C'ang von Syenitporphyr in ostnordiistl. Richtung bin; binter der Thalfurche vor 
ll('m Kreuze folgen zwei, 2—3 m machtige Granitaplitgiinge. 

Stidwestl. vor Wolin befindet sich liings der Bahnstrecke ein rMsendurclibrucb, 
Ul dem ein ungefiilir 25 m miiclitiger Gang quarzhiiltigen Syenitporphyrs enthalten 
lst; diesen Gang durchschneiden zwei, 1 m machtige Granitaplitgange, von denen 
l!l"cr nacli 0 streicht und sahlbandartig von parallelen 0'3—0'5 m maclitigcn Adern 
llll|ge\vandelter Minette von schieferiger Structur begleitet wird; eine dritte solche 
Ader durclisetzt den Syenitporphyr unter einem kleinen Winkel. Niirdlich von diesem 
I'elsen durclisetzt den Gneis ein schwacher und dann ein ungefiilir 6 m niiichtiger 
•••fli'uialinaplitgang, in welchem von den Gliinmern nur Muscovit enthalten ist; der 
_'tl"g zieht sich in bedeutenderer Miichtigkeit iiber den Gipfel des Sehutzengelberges 
111 ostnordiistl. Hichtung bin. 

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



88 

Ostlich von Wolin*) siidlich vor der Station lagert ein Schichtencomplex 
glimmerreichen Urkalkes, meist in der Form eines feinschieferigen Kalkschiefers, 
der von SW gegen NO streicht unter einem Einfallswinkel von 25° gegen NW. 
Nordlich bei Pfechovic durchsctzt den Gneis ein ungefiihr 80 m miichtiger Syenit- 

NW. SO. 

Fig. 18. Einschnitt in der Bahnstrecke siidwestl. bei Wolin: 1. sohieferiger Biotitgneis, 6. Granitaplit- 
gang (1 m), 8. ein ungef. 25 m mixchtiger Gang qiiarzhaltigen Syeiiitporphyrs, 4. 0-3—05 m miichtige 
Adern umgewandelter Minctte   von  sohieferiger Structur,   welche sich an den Aplitgang anlegen 

und mit demselben von 0 gegen W rait einem Einfallen gegen N. streichen. 

porphyrgang, der sich weit nach 0 hinzieht; am Contacte mit dem feinschieferigen 
Gneise verliert der Syenilporphyr an der Nordseite die grosseren ausgeschiedenen 
Feldspate und niihert sich seiner Structur nach den Minetten, wie das Gestein bei 
Strahovic. Den Syenitporphyrgang durchsetzt hier quer ein 05 m miichtiger Gang 
eines zersetzten minetteartigen Gesteines, das sich von SW gegen NO mit einem 
Einfallen von ungefiihr 60° gegen SO hinzieht. NOrdlicher geht der Gneis in 
feingeschichteten Quarzitschiefer iiber, der unter einem Winkel von 45° gegen NO 
einfallt; welter durchsetzen stellcnweise den Gneis sclrwache Aplitgiinge bis 
zu Bohafi's Ziegelofen. Hinter Hammer wiederholen sich reicbliclie GranitaplUgiinge 
(Feldspat: Ortlioklas und Mikroklin, Quarz, access. Biotit, Apatit, Oligoklas), welche 
in verschiedenen Richtungen den zumeist feinschieferigen, in niiichtigen Biinken 
gelagerten Gneis durchsetzen (Fig. 19),  der zwischen  den Gangen foinkornig und 

N. S. 

1      %. •      I 2.        ' ,, i < 

Fig. 19. Durchschnitt an der Bahnstrecke nflrdl. von Hammer, gegeniiber von Nemetic. 1. Granitapliti 
2. f'eitischief'criger, feiukorniger und stark quarzhaltiger Biotitgneis zwischen Aplitgiingen, 8. zor- 

setztes, minetteartiges Gestein. 

stark  quarzh&ltig wird;  die  Aplitgiinge  sind bis 3 m machtig;   hierauf folgt ein 
2 m miichtiger Gang eines minetteartigen zersetzten Gesteines. 

") Fiir die nachtrixgliclie liesorgung eiuiger Gesteinsprohen sind wir dem Herrn Direktor 
der iandw. Schule Ilr. Safr&nek in Wolin dankbar verplliclitet. 
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: Ahnliche Verhiiltnisse setzen sicb weiter nach Norden fort; im Liegenden 
Bines 0-4 m machtigen Lagerganges lagert an ciner Stellc cine 0'2 m mSchtige 
Schichte weissen Quarzes; dcr Gnois ist bier feiiischieferig, lagengnoisartig; an 
der Abzweigung der Strasse nach Cestic durchsetzt den Gneis ebenfalls ein miich- 
tiger Gaug kleinkornigen Biotitgranits, zweifellos ein Ausliiufer des Granits vom 
Berg Kalny (632); Quarzadern kommen hier ziemlich zablreich vor; es folgt ein 
20 m iniicbtiger, fast senkrecliter Sang eines stark zersetzten Syenitporphyrs, der 
nach ONO streicht und am Abhange des Berges Kalny in iistlicher Bichtung 
Sicb fortsetzt. An den Gang des Syenitporphyrs legt sich an der Nordseite ein 
etwa 14 m iniicbtiger Gang von Biotitgranit an, der griissere Bruchstiicke sehr 
feinschieferigen Gneises oinschliesst; es folgen Lagen schieferigen Gneises, die 
von SO gegen NW mit einem Einfallen von 30" gegen NO streichen; sie werdeu 
von schwiicheren Aplitadern bis zur Station Cestic-Strunkovic durchsetzt. 

Hart vor der Station Ziehen sicb in der Richtung gegen das Dorf Strun- 
kovic Biinke feingeschichteten Urkalks hin; zwischen den vorwiegend unreinen, ein 
wenig (25°) gegen NO einfallenden Schichten sind 03 m miichtige Lagen eines 
verhaltnismassig reineren Kalksteines eingelagert, welche bedeutende Biegungen 
zeigen; der unreine Kalkstein enthii.lt accessorischen Pblogopit, Biotit, Mus- 
covit und Chondrodit; im Kalksteine kommen griissere pegmatitische aus Feldspat, 
Quarz, Amphibol und Biotit bestehende Knollen; Quarzadern und unregel- 
Massige Bruchstiicke schieferigen Gneises vor. 

Nordlich von der Station befindet sich an der Babnstrecke ein Durchbruch, in 
welchem den kornigflaserigen, zuni Theil porphyriscben, unter 25° gegen NO ein- 
fallenden Gneis fast anfrechte Gange von Granitaplit, Quarzit und zwei miich- 
tigere (2 m) Gauge eines minetteartigen Gesteines durcbsetzen, die von WSW 
gegen ONO streichen. Siidlicb von Vorder-Zborovic treten neben der Babnstrecke 
Kopfe machtiger Lagen eines festen feinkornigen Granitgneises auf einer Strecke 
v°n ungefiihr 10 m zutage. 

Nordostlich von Zborovic durcbbricht den Gneis vor der Kriimmung des 
1'lusses und der Babnstrecke ein etwa 15 m machtiger Gang quarzhaltigen Syenit- 
porphyrs in nordwestl. Richtung, an welcben sich ein 1*5 m machtiger Minettegang 
atlehht, und etwas weiter wieder ein Gang desselben Gesteines, der im Liegenden 
!3m miicbtig ist. Der zwischen beiden liegende Gneis wird granulitartig. Der fein- 
koroige Granitgneis setzt sich bis zur Flussbiegung fort, wo er von einem mach- 
tigen Gange quarzhaltigen Syenitporphyrs senkrecht durchsetzt wird, welcher in 
einem hohen Felsen im Durchschnitte der Bahnstrecke von WSW gegen ONO 
streicht; daneben verliiuft ein 0'6 m miichtiger Granitaplitgang, weiter befindet 
sjch zwischen den Lagen des Granitgneises ein 2 m miichtiger Lagergang des 
Syenitporphyrs, in dessen Liegendenl eine 0"G m miichtige Schichte sehr fein- 
kornigen Granitgneises lagert; weiter durchschneidet den Granitgneis ein 4 m 
Miichtiger Granitaplitgang, auf welcben Granulitgneisscbichteii folgen. 

Ostlich bei Racovic zieht sich ein machtiger Gang von Syenitporphyr in 
Sudostl. Richtung gegen Kaprova Lbota. Auf dem Hiigcl Srpsksi ist ostlich vom 
%fe] im Gneise ein Quarzlngcr enthalten, das vor GO Jaliren fur Glasfabrikation 
ausgebeutet wurde. 
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Der kornig-flaserige Biotitgneis zieht sich weiter nach Norden zum Theil 
unter kaenozoischen Schichten bis zum grossen Wotawa-Bogen ostlich und nord- 
ostl. von der Station Strakonic, wo er im Kani-Hiigel endet, welchen der Durch- 
bruch einer Kriimmung der Blatna-Bahn durchschneidet. Unterhalb dieser Bahn- 
strecke befindet sich hart am Flusse dor Thun'sche Steinbruch, in dessen Liegendem 
grobkorniger Porphyrgneis von granitischer Structur auftritt und dariiber eine 
miichtige Bank feinkornigen Biotitgneises, der reichlichen Biotit enthiilt und im 
Hangcnden verwittert. 

Oberhalb dieses Steinbruches befindet sich ein Durchschnitt der Bahn, der 
sich gegen NW umbiegt; in demselben treten Lagen zersetzten schieferigen Biotit- 
gneises auf, denen concordante Lagen biotitflihrenden Porphyrgneises einge- 
lagert sind. Die Schichten streichen hier von SO gegen NW mit einem Einfallen 
von'30° gegen NO. Im hinteren Durchschnitte des K^nf-Hugels kommt folgendes 
Profil   (Fig.   20)   vor:    Zwischen    Urkalklageu   zieht   sich   ein   1   m   miichtiger 

SO. NW. 

). 2. 1. 3.    1.  '3.1 'f. 1 

Fig. 20. Durchschnitt des Urkalklagers an der Blatna-Bahnstrecke nordostl. von der Station Strakonic, 
am K&nf-IIiigel.    1. Urkalk,   2. Syenitaplit  (1 TO),   :i. schieferiger  Hiotitgneis,   4. weisser dichter 

Marmor (0-4 m), 5. Minette, 0. Ackererde. 

Lagergang von Syenitaplit, in dessen Hangendem scliwache Kalkschichten folgen, 
die mit Lagen schieferigen Gneises wechsellagern, hierauf folgen bis 1 m 
miichtige Biinke von Urkalk, die meist eine feinschieferige Structur abwechselnder 
lichten, duuklen und griinlichen (serpentinhiiltigon) 69) Streifen aufweisen. Zwischen 
die Urkalkbituke ist eine 0*4 m miichtige Schichte weissen (lichten Marmors ein- 
gelageit. Diesen ganzen, von SSO gegen NNW streichenden und unter einem 
Winkel von 35° gegen WSW einfallenden Schichtenconiplex durchsetzt quer ein 
0'8 m miichtiger Minettegang, der Quarzkorner einschliesst. 

Abseits des rechten Wolynka-Ufers ist noch erwithnenswert: Ein miichtiger 
Syenitporphyrgang, welcher sich siidlich von Ilostic von 0 gegen W hinziehf. 
Siidlich unter dem Hiigel Borky boi dem von Strunkovic fuhrenden Feldwege 
kommt ein kornig-schuppiger Biotitgneis zutage, welcher in Porphyrgneis iibergeht; 
in diesem tritt feinkorniger Granit nordl. unter dem Gipfel des Hiigels auf. 

Nordwestl. von der Cote 510, ostlich von Zborovic befindet sich ein Urkalk- 
steinbruch;  Biinke feinkiirnigen,  reinen Kalksteines  streichen   hier von SO gegen 

li0) Zwischen den KalkbiLnken land  hier Hcrr Lehrer   A. Vesely  aus  Strakonic,   dem   ffir 
einige die llmgelmng von Strakonitz betrefl'ende Mittheilungen verdanken, aueh Asbcst. 
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NW tnit einem Einfallen von 25—30" nacli NO; im Liegenden lagert kleinkor- 
11]ger biotitfuhrender Grauitgneis. Nordlich von dem Kalksteinlager ti'itt im kornig- 
flaserigen Gneise Syenitporphyr hervor, welcher dem schon angeftihrten in nordwestl. 
Richtung zum Flusse sich hinziehenden Gange angehort. 

Am linker) WoLy nka-Ufer von Malenic gegen  Strakonic. 

Nordwestl. von Malenic ist im kornig-flaserigen Gneise nordlich nnter der 
^°te 514 (Stran) ein Lager von Graphitgneis und Graphitschiefer enthalten; der 
Gneis wird in der Tiefe grapliithiiltig und geht in einer Tiefe von 1-5 m in 
^aphitschiefer fiber; die Gneislagen fallen unter einem Winkel von 35° gegen 
NNW ein. Nordlich von Malenic zieht sich liings des Flusses ein steiler 
Gneisfelsen, der in den steilen Felsen am Siidfusse des Hiigels Patek ttbergeht 
^]g. 21); dem kornig-flaserigen Gneise sind hier weisse, 0'5 m machtige Schichten 

wsw. NO. 

'§• 21.   Durchschnitt des   Felsens am linken Wolynka-Ufer nOrdl. von Jifieka's Hof bei Male 
• KoTnig-llaseriger Hiotitgneis,  t. Granulit,  .'!. feinkorniger griinlicher Kalkstein,  4. feinkorniger 

Biotitgranit, 5. Graphitschiefer, 6. quarzhiiltiger Syenitporphyr. 

bl°titftthi'enden Granulits eingelagert, die zuerst fast horizontal gelagert, dann 
Segen 0 stark geneigt sind; zwischen dem Gneise keilen sich Banke feinkornigen, 
Wlnlichen Kalksteinea aus; die weitere Granulitlage besteht fast nur aus 
'eldspat und untergeordnet aus Quarz; hierauf folgt ein Lagergang feinkornigen 

"lotitgranits, dariiber lagert stark glimmerreicher Biotitgneis, f-erner ein 25 m 
Ulilcutiger graphitreicher Schiefer, der im Liegenden in einen durch Quarz ver- 
"ni'einigten Grapb.it ttbergeht; an diesen legt sich zersetzter schieferiger Gneis 
an. neben dem sich ein ungefiihr 70 m machtiger Gang quarzhaltigen Syenit- 
POl'phyrs zielit. Dieser ganze Schichtencomplex streicht von SO gegen NW mit 
ein-em Einfallen von 45° gegen NO, so dass der Porphyrgang gegen NW streicht 
Und am rechten Flussufer mehr in ostl. Richtung sich fortsetzt. Das Kalklager 
2ieht sich hier westl. von dem Scheitel des Patek in einem hervorragenden kleinen 
felsen in der Richtung von N gegen S und besitzt eine schieferige Structur; 
an der Ostseito des Sclieitels des Patek zielit sich wieder ein etwa 2 m machtiger 
s,'liie|'origer Kalkstein in sudlicher Richtung, an den sich eine Granulitlage 
a"zulehnen   scbeint;   den   Scheitel   des   Htigels,   welcher   von   einem   kiinstlichen 
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niedrigen   Walle  nmgeben   ist,   der  iihnlieh  wie   der Hajek   bei I'utkov   aus  den 
letzten heidnisohen Zeiten stammt, durehsetzt ein Aplitgang. 

Hinter dem Porphyrgange wendet sich der Fluss wieder nach NW; den 
kornig-flaserigen Biotitgneis durchsetzt hier wieder ein schwiicherer Syenitporphyr- 
gang, der sich audi am rechten Ufer fortsetzt. Oestlicli von Pohodnice tritt am 
Ufer der Flusskriimmung ein Felsen hervor, welcher zwischen zwei Aplitgiingen 
Granatgneis enthalt. Der hinterc Aplitgang besitzt an den Ablosungsflaehen (Cli- 
veage) ansehnliche Spiegel mit vertikalen ins Innere des Ganges eingreifenden 
Schrammen, welche durch die Bewegung der von SO gegen NW mit einem Ein- 
fallen gegen NO streichenden Ablosungsfliichen entstanden sind. Die siidostl. von 
Pohodnice zerstreut liegenden Brnchstucke von Graphitschiefer stammen aus einem 
schuppigen, fast glimmerschieferartigen Gneise; ein Streifen dieses Gneises zieht sich 
zweifellos bis aa das rechte Flussufer, wo er sich am nordwestl. Pusse des Hiigels 
Bor fortsetzt. Der Graphitschiefer wiederholt sich in Bruchstiicken uoch nSrdlicher 
von Pohodnice. 

An der nordlichen Biegung des Flusses tritt ein Syenitporphyrgang auf, der 
wie es scheint, sich am rechten Ufer in siidostl. Richtung fortsetzt. An einem 
Ausliiufer der Gneiswand tritt gerade iiber dem Flusse ein holier Felsen eines 
miichtigen Syenitporphyrganges auf, der sich am rechten Ufer vor Cern5tic fort- 
setzt; der Felsen ist in unregehnassige, fast senkrechte Banke zerkliiftet, aus 
denen abgerundete hiirtere Theile herausragen, die im Liegenden glatt sind, in der 
Hohe von ungefiihr 30 m eine rauhe Oberflache aufweisen; die unteren sind durch 
Wasser erodiert, was hochstwahrscheinlich audi bei den hoheren der Fall war, die 
infolge von Verwitterung eine rauhe Oberflache erhielten. 

Der kornig-flaserige Biotitgneis herrscht bis Wolin vor, wo ihn in der 
Vorstadt Posumavl drei fast parallele aufrechte Giinge eines quarzhilltigen Syenit- 
porphyrs durchsetzen, die fast von N gegen S streichea; bei der Cote 459 be- 
findet sich ein Lager reinen grobkdrnigen Urkalks, welcher reines CaC03 

sein soil; ndrdlich von diesem Lager ragen am Abhange nutchtige Schichten eines 
etwas gestreiften Urkalks hervor; daneben zieht sich ein Gang kleinkornigcii 
Granits in siidostl. Kichtung gegen das Ufer; nordlicher folgen zwei Giinge dieses 
Gestoines, von denen der zweite sich am rechten Ufer fortsetzt. 

Hierauf folgen am Ufer uordostl. von der Cote 575 Einlagerungen von 
Quarzitschiefer, die sich ebenfalls am rechten Ufer fortsetzen, ein schwacher Syenit- 
porphyrgang und eine Lage Granulitgneis. Auf dem queren Ausliiufer eines 
Biickens siidostl. von NemStic sind dem kornig- Haserigen Gneise Banke von 
Biotitgranulit cingehigert; an der siidlichen Ecke tritt schieferiger Gneis auf, der 
mit einem Finfallen gegen NO in Lagengneis iibergeht. 

Westlich von Drazdlk's Miihle reicht bis zum Ufer ein Ausliiufer feinkor- 
nigen Granits, welcher den Gneisgipfel HradiStS uinschliesst. Am Siidfusse des 
HradiSte beginnen in dem feinkornigen biotitfiihrenden Granitgneis Einlagerungen 
von Biinken krystallinischen Quarzes, die im Ganzen etwa 5 m miichtig sind und 
sich gegen NO hinziehen; die Oberflache des Quarzes ist stellenweise zerkliiftet, 
stellenweise sind an den Fliieheu der Biinke ei'bsengrosse Quarzkrystalld atisgebildet; 
hierauf  folgt   wieder   biotitf'uhrender   Granitgneis;    dann   ragt   wieder   eine   8w 
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mikhtige Hank eines Gemenges von Quarz und Quarzit hervor; hierauf folgt 
Gneis bis zuin Graben und daliinter wieder eine miichtige Quarzbank. Unter dem 
nordostl. Abhange des Hradi§t6 befindet sick der neue Ziegerofen Soucek's; hinter 
ihin tritt ein Felsen hervor, der aus biotitfiihrendem Granitgneis besteht, welcher 
bei dem folgenden Contacte mit Syenitporphyr feinkornig wircl und reichlich Biotit 
enthiilt; die Schichten streichen vou SSO gegen NNW mit einem Einfallen von 
80° gegen ONO. Ein verticaler senkrechtcr Syenitporphyrgang zieht sich gegen 
WSW und setzt   sich  am rechten Ufer  des Flusses   in ostnordostl. Richtung fort. 

Ein iuteressanter glimmerfreier Gang von Fegmatitgranit durchsetzt^ in 
(,iner Miichtigkeit von 1 m den Gneis in siidsiidostl. Richtung sudlich von Mutenic 
«nd sudlich vein Quarz- und Fluoritgange, den schon Zopharovich70) aus- 
fohrlich beschrieben hat, Der vorwiegendc Feldspat ist mit kleineren Quarzpartien 
iliirchwachsen; der Feldspat enthiilt vollstandig ausgebildete 7 mm lange Titanit- 
ki'ystalle. Ausser diesen durchsetzen den Gang unregelmiissige langliche Partien 
einer umge.wandelten, feinen, braunen Masse, welche von Zepharovich Stra- 
in icit benannt wurde und (lurch Umwandlung aus Augit entstand. 

Quarz- und Fluoritgang bei M u t e n i c. Nordlich von dem 
heschriebenen Gauge tritt nicht weit hinter den letzten Hausern m Mutenic 
am Wege, der nach Vorder-Zborovic fiihrt, ein ungefahr 7 m holier Huge! 
auf, der aus feinschieferigem Lagen-Gneis besteht, (lessen Schichten hier gegen 
NNO mit einem Einfallen von etwa 55° gegen WNW streichen; den Gneis 
durchsetzt ein miichtiger Gang vorwiegend rothlich-grauen Quarzes und grunen 
°der lichtgelben Fluorits; Krystalle beider Minerale pflegen an den Wanden 
der diesen Gang begleitenden Hohlriiume ausgeschieden zu sein. Dieses mteres- 
sante Lager besuchten wir im Jahre 1898 und fanden eine verlassene und 
Verunreinigte Grube, in welcher der Fluorit gewonnen wurde. Der Quarz ist 
torch verschiedene kleinere Hohlungen zerkliiftet, demselben ist dichter und 
"•'iskrystallisierter Fluorit unregelmiissig eingelagert; in gritsseren Hohlungen ragten 
neben kleinen Quarzkrystallen grossere Fluoritkrystalle mit abgerundeten Machen 
hervor. Im Schutt fanden sich auch Stiicke dunkelblaulichon Quarzes vor. 
dieses Lager war schon Zippe bekannt; ausfiihrlich schrieb daruber Zepna- 
i'ovich,") nach welchem J. V. Z e 11 z k o ") einen Bericht herausgab als 
hier in, Jahre 1899 eine Wiener Fabrik die Grube auf 8 m erweitern und etwas 
"ber 8 m vertiefen liess; derselbe erwahnt, dass sich der Gang welter nach 
^csten auskeilt und dass der Pyrit in dieser, freilich noch nicht grossen liete 
n°ch nicht in reichlicherer Menge vorgekommen ist, wie es Zepharovich vor- 
ausgesetzt hat. Nach der Mittheilung der angefiihrten Fabrik enthiilt der stark 
Wine Fluorit dieses Lagers 82-96°/0 CaF., Von diesem Minerale wurden einige 
Waggons weggefiihrt, und im Jahre 1901 wrrde der weitere Abbau aus unbekannten 
(*riinden, vielleicht wegen geringer Menge, eingestellt. 

~^TImter Y. Zepharovich:   [Teber  einige  interessante Mineral-Vurkomnien  von Mutenic in 
l{<»hmcn. Jahrb. d. k. k. geolog. Ileichsanstalt. Wien, 1858, IV. B. 

'') V. Ritt. v. Zepharovich 1. c. 
,2) I. V. Zelizko: 0 lluoritu u Mutenic.   Casop. pro prum. chem. Praha, XI, 1891. (Ueber 

llc" Fluorit bei Mutenic. Zeitschr. fur chem. Industr. Prag, XI, 1891.) 
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Wir erwiihnen, dass wir in einerseits von Quarz, andererseits von 
Flnorit begrenzten Holilungen jene wie Papier feine, von einem Punkte fiichor- 
formig ausgehende Quaizlamellen fanden, die Zepharovich an einem abgebrocbenen 
Quarzstiicke vorgefunden und beschrieben hatte, deren Ursprung er jedocb nicht 
feststellen konnte. 

In geologischer Hinsicht interessant ist bier eiue Erscbeinnng, die Zepha- 
rovicb folgenderraassen anfiihrt, Der graubranne feine krystallinische tlberzng, 
von dem die Fluorit- nnd Quarzkrystalle in den Hohlungen bedeckt sin'd, stamrat 
von dem eingedningenen, tbonigen Scblamme, (lessen Eindringen ununterbrocben 
wahrend verscbiedener Perioden dauerte, wahrend welclier sicb liier die Minerals 
ausgebildet batten. Der grosste Theil der Holilungen des Ganges wurde fiber den 
Krystallen von einer rotben kiietbaren feucbten Erde ausgofiillt; mancbe, an ihren 
Wiinden keine Krystalle entbaltende Holilungen fiillte diese 3 cm grosse Fluorit- 
krystalle entbaltende Erde vollstiindig aus. 

Dieser Vorgang spricbt vermutlilich fiir die hydatotberinisclie Entstebung 
des den Gang ausiullendeii Fluorits und Quarzes, nlimlich fur das Euipordringen von 
Fluorwasserstoff enthaltenden Wasserdampfen nacb der Eruption des nahen Sycnit- 
porphyrganges. Mit den in Biinken am Ostfusse des Hradiltfi vorkommenden Quarz- 
einlagerungen hat der Quarz dieses Ganges genetisch nichts gemeinsames. — 

Eine sclimale Zone ko'rnig-flaserigen Gneises ziebt sicb von Mutenie in 
nordlicher Riehtung zwiscbeu kaenozoischem Scbotter und der Wolynka bis gegen 
Strakonic, wo sie sicb ausbreitet und binter dem Wotawa-Thal weiter nach Norden, 
Osten und Westen sich fortsetzt. Nordlich von Strakonic tritt in einem der Stadt 
geliorigen Brucbe im Gneise kleinkorniger zweiglinimeiiger Granit auf. 

Abseits vom linken Ufer ist nocb zu erwiibnen: Siidlicb von ZleSifika be- 
sitzt der Gneis in der Niihe des kleiukornigen Biotitgranits eine stark scbieferige 
Structur; ostl. von der Cote 750 „V liajfcb" (na Cikance) Ziehen sicb in siid- 
ostlicher Riehtung zwei miicbtige Syenitporpbyrgange, die in ungebeuerc Blocke 
zerfallen sind; der vordero, iiber 40 m niiicbtige Gang (u Poustevny) besteht aus 
zerfallenen, kantigen, einige m grossen, und aus kleineren durcb Verwitterung 
ein w(;nig abgerundeten Blocken; die Unzabl der Blocke bildet bier eia inte- 
ressantes „steinernes Meer" (Fig. 22). 

An dem von Malenic iiber den Bethan gegen Wolin sich binziehenden Pfade 
tritt binter dem Syenitporpbyrgange eine, wabr.scheinlicb vom Gipfel des Ptitek 
sich hinziebende Aplitader auf; recbts bei der Cote 569 befindet sicb ein Lager 
schieferigen, von Quarzscbichtcben durchsetzten Urkalkes. Bei der Pobodnice lagert 
ein miichtiges Lager eines reineren, ebenfalls ein wenig schieferigen Urkalkes, das 
sich nach Westen bis iiber die Strasse binzieht; uordiistl. von der Cote 650 be- 
findet sich wieder ein Urkalklager; es folgt ein Syenitporpbyrgang, der gegen 
NW streicbt; weiter folgen Bruchstiicke von Graphitschiefer; links ziehen sich 
durch den Gneis zwei Syenitporpliyrgange, die nacb NW streichen und zwiscben 
denen ein Urkalklager in derselben Riehtung sich binzieht; weiter neben dem 
I'fade binter dem Abbange befindet sich schuppiger Gneis; hier lagert ein grosser 
Block   feinkdrnigen   Granulits  mit grossen Granaten;   weiter wieder  Bruchstiicke 
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von   Graphitschiefer,   zwisclien   denen   sich   dor   friiher   schon   angefiihrte Syenit- 
porphyrgang liinzieht. 

Nordwestl. von ZleSic befindet sich ein kleiner Urkalkbrueh: bei Amerika 
Ziehen sich zwci Syenitporphyrg&nge in nordostl. Richtung bin; zwischen ihnen 
liegt ein kleiner Urkalkbruch;  der siidliche bis 25 m mftchtige Gang eines bedeu- 

Pl"g- 22.   „Steinernes Meer",  bestehend  aus Syenitporpbyr-Blockcn,   „Na Cikance"  bei Malenic, 
nach einer Photographie. 

tend zerlegten Syenitporphyrs zieht sich hier iiber Zechovic bis gegen Wolin in 
einer L&nge von mehr als 3 7cm; ostl. von Starovo liegt wieder em kleiner Urkalk- 
biiicli, von dem sich westlich von Zechovic ein Syenitporphyrgang ebeiifalls in 
nordostlicher Richtung hinzieht. 

Nordwestlich bei Starovo tritt im Gneisgebiet am Nordostabhange des 
H"gels „l'i;i,vd;i" in einem Ausliiufer feinkornigen Granits ein bedeutendcres Lager 
eines groben Pegmatits auf, der aus graugelbem, stellenweise sehr reinen, in einer 
Tiefe von 4 m von Quarzkornern bedeutend durchinengten Feldspat besteht; sonst 
igt das Lager   wenig aufgeschlossen.   Der  unreine  Feldspat   der Tiefe weist auch 
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Korner einer zersetzten graubraunen Masse auf, urn welehe der Feldspat gelb ge- 
fiirbt erscheint; manche soldier dunklen Korner gehen zur Hiilfte in eine griin- 
liche Masse iiber und gehoren wohl eiuein zersetzteu Amphibol an. 

Nordwestlich von diesem Feldspat zieht sich von NNO gegen SSW ein 
3 bis 5 m miichtiger Gang weissen Quarzes bin in einer Litnge von melir als 
0-5 Jem, der fast vertical txber die Uingebung aufsteigt und kleine, einige Meter 
holie Felsen bildet. 

An der Nordseite des Hiigels „Pravda" breitet sich, voni Quarzlager be- 
ginnend, ein miichtiges Urkalklager in der Richtung fast von Osten nach Westen 
aus, in dem sich ein grosserer Steinbruch befindet. 

Den Kalkbiinkeu sind hier parallele Lagen grobkornigen Biotitgranits (Gra- 
nitits) eingelagert, der aus Feldspat, Quarz und Biotit besteht. Zwischen einer 
Lagc dieses grobkornigen Granits und einer Kalkbank erscheineu stellenweise un- 
gefahr 1—3 cm miichtige, liingliche, linsenartigo Einlagerungen giiinlichgrauen 
grobkornigen Quarzes, in welcliem Korner oder kSrnige Gnippen einer licb.tr OS a- 
rothen, stark zersetzten Masse eingebettet sind, welehe nach der von Prof. Dr. 
K. Vrba am mineralogischen und von Dr. Sole am chemischen Institute des 
Prof. Dr. B. Ray man ausgefiihrten Analyse etwas Mangan enthalt. Rhode- 
chrosit (Dialogit) ist nach der Ansicht Vrba's ausgeschlossen und audi R ho do- 
nit sehr fraglich. Unter dem letzteren Nainen beschreibt R. Helm hacker ein 
vollstiindig almliches Mineral, das in iihnlicher Weise im Dolomitkalk des Waides 
Kozlov beim nahen B6I5 vorkommt; es wird also audi dieses Mineral letztero 
schwerlich Rhodonit sein. 

Siidostl. von /echovic befindet sich ein grosses Urkalklager und ein aus- 
gedehnter Steinbruch. Der Kalkstein ist grobkornig, onthiilt Serpentinspuren; ein 
von SW gegen NO streichender Minettegang durchsetzt denselben; interessant 
ist in dem letzteren seine kugelige Absonderung. 

Siidiistl. bei Nuzfn, siidlich von Prkosin, befindet sich Minibergers Feld- 
spatbruch am Rande eiries feinkornigen, von Norden hieher reichenden Granits am 
Contacte mit dem Gneise. Unter feinschieferigeni Biotitgneise lagert eine bank- 
artige, etwa 5 m miichtige Pegmatitconcretion, die aus Feldspat, Quarz und leder- 
kieldicken Turmalinkrystallen besteht; darunter folgt der Lagergang einer Minette 
8 m m&chtig; im Hangenden ist dieses Gestein zersetzt, im Liegenden blockfornrig 
compact, darunter folgt eine etwa 6 m miichtige bankartige Concretion eines ausseist 
groben Pegmatits, der grossere Partien weissen Feldspates enthiilt; im LiegendeD 
folgt kleinkorniger Turmalinaplit. Alle diese Gesteine streichen von SW gegen NO 
mit einem Einfallen unter etwa 60° gegen NW; der Aplit scb.lie.sst scharfkantig" 
Bruchstiicke feinschieferigen Gneises ein. 

Nordlich von Starovo tritt neben dem Wege ein Hijgel (Cote 633) auf, dessen 
siidliclier Theil aus Gneis, der ostliche aus einem Gauge feinkornigen Aplits be- 
steht, an welchen sich von Westen eine gegen NNO. sich hinziehende Urkalkzone, 
vielleicht ein Ausliiufer des Lagers bei Pravda anlehnt; im westlichen Theile 
erscheint kleinkorniger Granit; in diesem komrnt eine Grube vor, in welcln'i' 
grober J'egmatit enthalten ist, welcher gegen Westen ziemlich reinen Feldspati 
gegen Osten jedoch  viel Turmalin enthalt;  in der Mitte zieht sich in no'rdlichei' 
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Richtung ein 0'5 m machtiger Quarzgang. Dieser Aufschlusa durfte eine Fort- 
setzung des Minniberger'schen Steinbruclies darstellteii. Gegen SW ragt hier ein 
Syenitporphyrgang empor. 

Siidwestl. von NihoSovic zieht sich ein Syenitporphyrgang in nordnordostl. 
Richtung und weiter ein von 0 gegen W streichendes Urkalklager. Niirdlich von 
NihoSovic streicht ein machtiger Syenitporphyrgang in nordostl. Richtung bis fiber 
^ainek hinaus; an dem gegen Wolin fiihrenden Feldwege befindet sich siidlicli 
uater Ziimek ein kleiner Felsen, der aus Gneis und Sericitschiefer besteht. 

Am Nordfusse des Hiigels Lhota (Kbil) zieht gegenuber Smiratic ein mach- 
tager Syenitporphyrgang in ostlicher Richtung gegen LibStic, setzt dann nOrdlich 
v<m Libetic in derselben Richtung zum Fusse des HradiStS fort und hiingt wahr- 
Scheinlich mit dem nordostl. von Vorder-Zborovic und weiter nach 0 mit dem 
bei Nova vcs und Jinin sich hinziehenden Gange zusanimcu. Oestl. von Sousedovic 
zieht sich ein machtiger Syenitporphyrgang in der Richtung gegen NO hin. 

Aus der Umgebung des Httgels Baba setzt sicli kornig-flaseriger Gneis nach 
Norden fiber Drahkov fort und wird von einer schmalen Zone von Osten hieher 
I'eichender kaenozoischer Schichten bedeckt; bei Pracovic tritt er am rechten 
Ufer der Wotawa wieder zutage. 

K aenoijoische Formationsgruppe. 

Kaenozoische oder tcrtiare Schichten begleiten die Wolynka an beiden Ufern m 
gi'ossererAusdehnungnur anihrem untersten Laufe vorder Einmiindung in die Wotawa 
l,ei Strakonic, und zwar von dem Durchbruche der Wolynka, welcher nordostl. von 
Voi'(ier-Zborovic in eiuem queren Syenitporphyrgange sich befindet, bis zu ihrer 
Mtindung Weiter nach Siiden komnien nur Spureu, besonders eines femen, 
grauen Tliones vor, und zwar in Bohac's Ziegelofen sudostl. von NemStic am 
1-echten Wolynka-Ufer, am Starover Bache nordostl. von Starov und in der gegen 
Bethan fiihrenden Schlucht, nordlich bei Malenic. 

Die kaenozoischen Schichten der Umgebung von Strakonic sind Ablagerungen 
ejnes Auslaufers eines ausgedehnten Sfisswassersees der Miocanzeit, we cher seiner- 
zeit die Budwcis-Wittingauer Mulde bedeckte und in welchen die heut.ge Moldau 
di* damals bei Hohenfurt ihren Ursprung hatte, ferner die Maltsch, Nezarka und 
vielleicht auch die mittlere Moldau miindetc, die damals aus dem Gebiete des 
'^telbohmiscl.en Granits in stidlicher Richtung gegen Moldautein floss. Uber 
Vodfian, Protiwin und Herman zog sich ein Arm dieses Sees langs der jetzigen 
Blanic und langs der jetzigen Wotawa urn Stekna gegen Strakonic h.n, von wo 
e"> Ausliiufer his hinter Horazdovie reichte. 

Was die kaenozoischen Ablagerungen der Miocaenzeit in der Umgebung 
v«u Strakonic anbelangt, so konnten wir infolge Mangels an neueren Au sch ussen 
*«' wenige Anderungen an den Augaben Zepharovichs und an der Karte der 
k- k. geolog.' Reichsanstalt verzeichnen. Nur die neue,  von der Station Strakonic 
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nach Blatna fiilirende Bahn lieferte ein ausgezeichnetes Profil kaenozoischer 
Schichten. 

Ahnlieh wie ira Budweiser Beckon koiiiiiien auch bei Strakonic vor: Thon, 
Sand und Sell otter. Am meistcn verbreitet ist hier kaenozoischer Schotter, 
welcher den Sand und den Thon bedeckt; alle diese Ablngerungen liegeu direct 
auf dem Gneise. 

Der Thon ist zumoist gran, sehr fein, im Ilangenden gewolinlich sandig; er 
tritt in Vertiefungeu auf, so nordwestlicli von Strakonic unter dein Schotter, ausge- 
delinter westlich von Pracovic, wo er schwache Einlagerungen von Lignit enthiilt, 
auf welclie hier nabe dem Rande des Gneises geschttrft wurde, ahnlich wie in dem 
machtigeren Lager bei Cehnic. Bei Pracovic lagert zuoberst ein ungefahr 4 m mach* 
tiger grauer Thon, dem ein etwa 0*3 m miichtiges Lignitflotz und darunter auf 
ungefahr 9 m Thon folgt. Wenn die Schllrfe welter vom Rande entfernt in siid- 
licher Richtung angelegt worden waxen, so hiitte man vicllcicht ein maehti- 
geres Lignitfiiitz erbohrt, aber kaum von soldier Machtigkeit, wie es bei Cehnic 
vorkonimt. Oestlich an dem nach Drachkov fuhrenden Wcge sind im Walde Gruben 
auf Thon zu Topferzweckon angelegt; hier belindet sich im Ilangenden etwa 1'9*» 
miichtiger Schotter, darunter 06—1 m machtiger, feiner golblicher Sand und danD 
grauer Thon. Auch beim jiidischen Friedhof wurde auf Lignit gegrabeu, aber nur 
in eine Tiefe von etwa 13 m, bis wohin der Hand reichto; lenier nordlich bei 
Sousedovic auch an einer ungeeigneten Stello unweit des Ramies, wo in einef 
Tiefe von 17 m Gneis folgte. 

Sandschichten treten in bedeutendercr Ausdehnung ostl. von Drachkov 
zwischen den Teichen zutage; insbesondero kommon dieselben an der Sudseito des 
Kani-lliigels bei der Station Strakonic vor, wo sie in siidwestlicher Richtung iiber 
die St. Wenzels-Kirche reichen. 

Der Bahndurchschnitt der Blatna-Strecke liefert gleich dort, wo die Halm 
von dor Station Strakonic seitlich ablenkt, ein lehrreiches Profil, das wir gleich 
nach der Vollondung dos Durchschnittes im Jahre 1898 verzeiehnet batten. Unter 
der (M m miichtigen Ackererdo (fig. 23) folgt eine etwa 0*8 m miiolitige Schichte 
diluvialen, dnnkelgrauen, stark lehmigen Sandes mit Geschieben, zwischen denen 
namentlich im Hangenden, ziemlich viole aus Quarzbestekende Kantengeschiebe 
vorkommen, die wahrend dor diluvialen Steppenperiode abgeschliffen wurdeu. Der 
Sand enthiilt 38% feiner lehmigor Stolfe und bostoht vorwiegend aus ungleich 
grossen Quarzkdrnern (bis 2 mm), grossere kantige Korner sind vereinzelt. 

Darunter folgt eine etwa 05 m machtige Schichte gelben kaenozoischen 
Sandes, die von Schotter reichlich durchsetzt ist; hier kam kein einziges Kanten- 
geschiebe vor; dann folgen auf 5 m Tiefe abwechselnd schwiichere Schichten feinen 
und groberen (bis erbseugrossen), gelblichen eisenschiissigen Sandes; dieser rost- 
farbigfi Sand enthiilt 40"/,, lehmiger feiner Stoffo und besteht aus 'abgerundoten, 
sehr feinen und gleichen, bis 1 mm grossen Quarzkornern und aus Glinuner- 
blattchen. Unter diosen Sanden folgt eine O'Ol—0'03 m machtige EtnlageruDg 
grauen Thones; darunter in einer Machtigkeit von etwa 2 m wieder schwache 
abwechsolnde Schichten gelblichen Sandes  und dann   sehr feiner   weisser Sand bis 
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zuni Untergrunde des Durchschnittes; letzterer Sand enttaalt 30°/0 feiner lehmiger 
Stoffe und besteht aus sehr feinen, abgerundeten Quarzkornern, die die Griisse 
von 1 mm nicht erreiclien, und aus etwas Glimmer. Alio Schichten Bind concordant 
gelagert entsprechend der Oberflache des Abhanges und  streicheu von SO gegen 

NO. sw. 

*'ig. 23. 
tjoher i 

Profit an der Blatna-Strecke bei der Station Strakonio:   1. feiner weisser Sand, 2. gelb- 
isenschttssiger,   in  kleinen Schichten feinen and groberen Kornes abwechselnder Sand, 

grauer Thon, 4. gelber Sand mit Schotter, 5. sandige graue Dihrrialerde mit Ger&lle und Kanten- 
geschiebe, 6. Ackererde. 

NVV mit eineni kleinen Einfallen gegen NO. Die im sandigen Diluviallehme iin 
Hangenden vorkommenden Geschiebe gaben wohl die Veranlassung dazu, dass an 
•'it-sen Stellen frtther kaenozoischer Schotter verzeichnet wurde. 

Der Schotter besitzt eine nur undeutliche oder iiberhaupt keine Sehich 
tong; sein Geschiebe lagert in lehmigeni Sande und besteht aus liruehstiieken 
*rystallinischer Gesteine, des Granits, Aplits, Syenitporphyrs, hiirtcrcn Gueises, 
°esonders aber aus Quarz; es ist kugelig oder eiformig abgerundet. Die Oberflache 
(u's Geschiebes ist von rothliehgelbor Farbe, die sich gegen das Innere der Rollstticke 
v°i'liert. Dnrch diese Kiirbung unterscheidet sich derselbe vom Geschiebe des Dilu- 
Vll|l- und besondcrs des Alluvialschotters. 

Dort, wo kaenozoischer Schotter direct zutage tritt, ist er weder vom 
''ihiviallchnie noch von einer Vegetation bedeckt; im Hangenden ist er gewohnlich 
re'n und vom Diluvialschotter schwer zu unterscheiden. Ein bedeutender Theil 
s°lchen Schotters, namentlich langs des Wasserlaufes, durfte diluvialen Alters sein. 

Spur en kaenozoischer Ablagerungen siidlich von Vorder- 
Zborovic. Die sttdlichste und hochste solcher Spuren befmdet sich in der Ma- 
'enicer Mulde am linken Ufer der Wolynka, nonllich vom Ortc selbst, in einer 
Sohe von ungef&hr 490 m ii. d. M. An der linken Seite des von Malenic iiber 
"©than nach Wolin ftlhrenden Weges befand sich oberhalb des lctzten Hauses 
ei»o frische Grube, in welcher im Liegenden eine Schichte rothlich-gelben, thonigen 
Sebr feinen Sandes und dariiber eiue 0-6 m miichtige Schichte groben lichten 
Sftudes gelagert waren. Wahrscheinlich ist es der Randrest kaenozoischer An- 
Schwemmungen in der Mulde von Malenic, welclie die seeartig gestauten diluvialen 
^ewasser bis auf dieseu Rest vollstandig weggeschwemmt haben. 
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In einer Tbalausbreitung nordo'stlich von Starovo lagert unter der Acker- 
erde fiber 1 m macbtiger, sehr feiner, grauweisser Thon, dor hier aus dem um- 
gebenden Gneise durch Verwitterung und Abschwemtnung nicht entstehen konnte 
und hbchstwahrseheinlich einen Rest kaenozoischer Ablagerungen vorstellt. 

Bei Bohad's Ziegolofen unterhalb Wolin zieht sich dem Flussl entlang und 
an dem hicr einniiindenden Bachc eine Terasse, die gegeuiiber dem Ziegelofen 
folgende Zusammensetzung aufweist: Im Liegenden befindot sich eine kohlenhaltige 
0'3 m iniichtigc Thonschichte, dariiber eine 0'3 m machtige Schiclite grauen 
Thones, die in ilirer unteren Lage reichliche, weiche kohlige Einschaltuiigen von 
dunkelbrauner bis schwarzer Farbe einschliesst; dariiber liegt eine 0'5 m machtige 
Scliichte sandhaltigen Schotters; wahrscheinlich sind auch diese Thonschicliten 
mit Resten schwarzbrauner Kohle kaenozoischen Alters. 

Betreffs eines ini Flussbette unterhalb Wolin gelagerten schwarzbraunen 
Thones liisst sich mit Riicksicht auf seine Lagerung nicht bestimint behaupten, 
dass er kaenozoischen Alters ware, wie spiiter angefiihret wird; allein wenn 
derselne auch diluvialen Alters ist, so ist wenigstens sein Gehalt an Kohle kaeno- 
zoischen Ursprunges   und lagert hier secundiir. 

Nach den angefuhrten Resten reichte der Miocenarm von Strakonic bis in 
die Malenicer Mulde. 

Anthropozoische Formationsgruppe. 

Diluvium. 

Diluviale Ablagerungen sind in unserem Gebietc zieinlich verbreitet, nament- 
licli liings der Wasserlaufe, eine bedeutendere Machtigkeit gewinnen sie jedoeh 
nur an den bciden Wolynkaufern; zumeist ist es Schotter, lehmiger Sand and 
braungelber Lehm; da alle drei in enger Verbindung auftreten und bald die eine, 
bald die andere dieser Ablagerungen vorwiegt, so mussten sie auf der Karte ge- 
meinsain verzeichnet werden. Es ist zu bemerken, dass der grobe Schotter in 
grosserer Machtigkeit nur im HauptHussbette vorkommt, wiihrend der sandigc 
Lehm in den Zufliissen vorherrscht und weit in das Gebirge, nianchinal bis zu den 
Quellen selbst reicht. Man begegnet ihni auch in trockenen Thiilern und Rinnen, 
durch weiche wiihrend der Diluvialpcriode das Wasser floss, wie z. B. bei FrkoSfn. 
IJberhaupt waren zu dieser Zeit die Zufliisse der Wolynka niiichtiger und bildeteD 
ausgedehnte Seitenterassen, wahrend sie heute unbedeutende Biichlein sind, wie 
/,. B. der Ziilezler Bach ostlich bei Malenic u. a. 

Deutliche Spuren glacialer Thatigkeit fanden wir weder im Wolynka-Thale, 
noch in seiner Verliingerung, niimlich dem Thale des Ernstberger-Baehcs, noch in 
dem seines ZuHusses, des Helmbacb.es, wiewohl die Zusamnieiisetzung lnanchet' 
Terassen einer Glacialmorane sehr iihnlich sieht. Was Bay berg er7'1) im Wolynka- 

:a) Fr. Bayberger: Geographisch geologische Htudicn aus dem Bflhmerwalde. Peterm. Mitttr- 
Ergftuzungsbeft Nr. HI, Gotha 1H(!«. 
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Thale fur Glacialmoriinen hielt, sind fluviatile Absiitze, die meist in Form von Ac- 
wunulationsterassen auftreten und allerdings wiilireiid der ausserbohmischeii Glazial- 
zeit entstanden sind. 

Unsere iiberraschende Entdeckung einer reichen Glacial- Oder Tundrenfauna 
oei Zuzlawitz setzt allerdings die Niilie ewigen Schnees und Eises voraus und 
Zweifellos war der Kubany wiihrend der Hauptglacialperiode damit bedeckt. Wir 
haben seinerzeit angenommen, dass das Eis hier ungefahr bis Winterberg reichte, 
uuterlialb dessen sicli nordlich die Zuzlawitzer Fundstelle befindet; da wir hier 
jedoch keine Spuren einer Eisthatigkeit gefunden haben, so konnte nur der Ku- 
D&ny allein von ewigem Schnee bedeckt gewesen sein. Ira oberen Theile des Eelm- 
bnches sind vereinzelt, namentlicli in der Niihe ehemaliger Zurliisse, Reste sandigen 
Lehras und Sand vom Alter des jiingsfen Diluviums gelagert. Deutliche Accumulations- 
terassen, die dem iilteren Diluvium, namentlicli der ausserbiihinischen Glacialperiode 
aiigehoren, beiinden sicli nord. von Klosterle im Thale des Ernstbergerbaches an 
seiuem rechten Ufer; cine 2—3 m hohe Terasse besteht hier aus scharfem groben 
sande, in welchem reichlich kantige Bliicke von Gneis und Granit gelagert sind; 
der Granit muss also stidlicher auftreten, wiewolil man sein Vorkommen wegen 
Mangels an Aufschlussen nicht feststellen kann. Gegeniiber der Miindung des Helm- 
'^clies setzt sicli an demselben Ufer cine etwa 3 m hohe Terasse fort, die aus 
grobem Sarnie, grobem Schutt, eckigem, faustgrossen Gerolle von Granit, Gneis 
"nd Quarz und kantigen Granitblocken von ()-5 m Durchmesser besteht; darunter 
Zleht sich eine sclimale Alluvialterasse; Reste ebenderselben diluvialen, etwa 4 m 
hohen Terasse mit der gleichen Zusamniensetzung zielien sich dann nordiistl. von der 
Siigemtlhle langs dei'Strasse bin; in der weiteren Fortsetzung ist nur ein schmaler 
Streifen groben Sandes, welclier dem Gneis anliegt, erhalten. 

Am linken Ufer des Helmbaches weit vor seiner Einmundung in den Ernst- 
'"•I'gerbach zieht sich eine Diluvialterasse bis zur Miindung selbst bin, iiber welcher 
S|ch hohe Gneisgehiinge untcr einem Winkel von 45—50" erheben. Diese Terasse 
setzt sich am linken Ufer des Ernstbergerbaches in einer ausgezeiclineten, etwa 3 m 
"Oben Lagerung fort; sie besteht hier aus feinein scliarfkantigen Schutt und fill It 
^it einem steilen Abbange gegen das Flussbett ein; iiber ihrer horizontalen Fliiche 
G1'hebt sicli der Gneisabhang mit sanfter Neigung; weiter gegen Winterberg ist 
s'o bis 6 m hoch, aber nur in einzelnen Theilen erhalten. 

An der Miindung des Gansaubacb.es in die Wolynka unterhalb Winterberg 
''efindet sich gegeniiber der Eisenbnhnstation ein Ziegelofen, welcher folgenden 
Durchschnitt einer machtigen Terasse liefert (Fig. 24). Am Nordabhange des zer- 
8etzten, dunkle Quarzadern fiihrenden Gneises legt sich direct an diesen eine 
"'7 m miichtige Schiclite kleinen abgeruudeten Gerolls, zumeist Quarzgescliiebe an; 
,'ilriiber folgt eine etwa 2 m miichtige Schiclite graugelben Lelimes, welclier zer- 
s^reute kleinere Bruclistiicke von Gneis und Granit, sowie linsenfiirmige Einlage- 
ruugen reinen rauhen Sandes enthiilt; der Lehm ist stark sandhiiltig; or enthiilt 
"'iiiilieh 40% Sand, der vorwiegend aus Quarz und etwas Glimmer besteht; die 
•^Wrzkfirner haben eine ungleiche GriJsse, bis 1/5 mm, vereinzelt bis 3 mm; 
'"e kleineren Korner sind abgerundet, die griisseren kantig. Diese deutlicben Wasser- 
ftD8atze entsprechen zweifellos der Hauptphase der ausserbiihinischen Glacialzeit. Hier- 
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auf folgt eine 1*5 m miiclitigo Schichte lehtnigen Schuttes, die untergeordnet abge- 
randete, vorwiegend eckige B16cke ini Durchmesser bis zu 0'5m einschliesst, welche 
iiamentlich aus Granit und Aplit, die kleineren aus Quarz und nur wenlge aus Gneis 
bestehen.    Im  Hangenden folgt  eine   1  m miichtige Schichte eines   thoniihnlichen, 

Fig. 24. Durchschnitt der Diluvialterasse  an der Einmtlndung des Gansaubaches in die Wolynka, 
gegenftber der Station Winterberg. 1. zersetzter (Jncis, 2. Geschiebelage (07 m), 8. Scbichte feinen 
Flussundes (2 m), 4. schmieriger thonartiger Lehm, 5. lehmhaltiger Schutt kantiger Blocke (1'6 m), 

(!. thonartiger Lehm (l m), 7. Brunnen des Ziegelofens. 

bliiulichen Lehmes, welcher kleine kantige Fragmente und zutn Theile groben Sand 
enthalt; diese Schichten gehoren wohl der zweiten Phase ausserbdhmischer, glacialei' 
Thiitigkeit an. Ein 23 m tiefer Brunnen d<>s Ziegelofens durchsetzt die ftlteren 
Diluvialschichten und reicht bis in den Gneis hinein; Wasser wurde in eiuer Tiefe 
von 19 m erreicht und stand 3 m hoch iibei' dem Boden des Brunnens. 

Unterhalb Winterberg folgt ein enges Erosionsthai mit einer Erosionsterasse 
und nur unbedeutenden Resten von Diluvialanschwemniungen; solche belinden sich 
gleich unterhalb Winterberg am linken Flussufer, wo neben dem Ziegelofen na- 
mentlich gelbgrauer sandiger Lehm gelagert ist; gegenttber der C6te 615, wo sich 
ebenfalls ein Ziegelofen befindet, ist an der Mundung des Spulka-Baches wieder 
ein Ziegelofen auf einer abgeschwemmten Lehmterasse gelegen; dergelbgraue Lehm 
enthi'tlt liier 42% Sand, welcher aus Quarz und etwas Glimmer besteht; die ab- 
gerundeten Korner sind ziemlich fein, und nur einige kantige; Korner erreichen 
eine Grosso von 2 mm. 

Vor der Miindung des Boranovicer Baches ostl. von der Station Bohumili*3 

Ziehen sich an beiden ill'ern dieses wahrend der Diluvialzeit machtigeren Wasser* 
lanfes etwa 3 m hohe, dem Gneise anliegende Terassen, die im Hangenden aus 
einom 2 m miichligen feinsandigen, gelbgrauen Lehme bestehen; der Lehm enthalt 
40°/0 sshr feink&rnigen Sandes, der aus Quarz und etwas Glimmer besteht; die 
Korner sind vorwiegend abgerundet und nur wenige erreichen eine Gro'sse von 
1 mm; diese Terassen Ziehen sich weit Wings des Bachthales binauf. Die Ternsse 
dos rechten Ufers breitet sich nonll. unter Bohumilic aus und reicht fast bis zUlB 
Orte selhst. An dem gegenuberliegenden linken Wolynka-Ufer ziehen sich bei der 
Miiudung der Spftlka an beiden Seiten abgeschweminte,  L'5—2 m miichtige Terassen 
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eines graubraunen Lehmes,  welche sich  mit Unterbrechungen  bis gegen   Ckyfi 
fortaetzen. 

Ostl. von der Station Ckyfi setzt sich eine abgeschwemmte Terasse fort, die 
il'is graueni thouhaltigen,, Sande bestelit, welcher kleinere Bruchstiicke von Gneis 
l"id grosse kantige, wenig abgerundete Blocke von Syenitporphyr einschliesst; an 
dem nach Ilradcan fuhrenden Wege zieht sich der Lehm siidwiirts in einer kleinen 
fhalfurche eines ehernaligen diluvialen Zufiusses und setzt sich bis zura Hradcaner 
Bache fort; iiusserst grosse scharfkantige Blocke von Syenitporphyr und Granit sind 
''ier iiber und unter der Bahnstrecke und auf dem alluvialon Flussufer bis zum 
Flusse selbst verbreitet. Ein grosser Granilblock hat auf seiner Obertiiiche eine 
aierliche sog. Opferschale, die jedoch eine natiirliche, (lurch Verwitterung enstandene 
Vertiefung ist. Scharfkantige Granitblt'icke, die zweifellos wiihrend der Glacialperiode 
vom Berggehiinge herabstiirzten, sind nordwiirts gegenuber Konopice auf der Wiese 
a>'l grobem Sande verbreitet; manche rageu in Form von Saulen ernpor. 

An derMiindung desheutigen unbedeutendenHrad6aner Baches in das Wolynka- 
thal belindet sich wieder eine sehr breite Thalfurche; an ihrem linken Ufer zieht 
sich eine etwa 3 m niiichtige Terasse, eine miichtigere und ausgedehntere jedoch 
ani rechten Ufer bei der Cote 520, wo sie etwa 2 m hoch ist und aus grobem 
scharfen Sande bestelit, in welchem scharfkantige Bruchstiicke von Gneis, Granit, 
Aplit und Quarz enthalten sind; ihre Zusammensetzung ist moranenartig, aber flu - 
viatilen Ursprungs. Hier sind auch wieder kantige vom Gehange lierabgesliirzte 
''I'icke verbreitet. Eine weniger miichtigere Terasse setzt sich am rechten Wolynka-Ufer 
"i ostlicher Richtung fort und breitet sich gegenuber Havrda's Mtthle (Sebele) aus; 
''ier ist sie bis zur Station Elfiovic abwechselnd von scliarfkantigen Gneis- und 
°yeuitporphyrblocken bedeckt, welche dem Gestein dos Gehiinges des Venec-Berges 
entspreclien; manche Blocke erreichen eine Liinge bis zu 2 m. Am linken Flussufer 
"efindet sich siidostlich vor Havrda's Miihle eine niiichtige kurze Terasse. 11 inter 
der Station Elcovic zieht sicli sandiger Lehm in einem schmalen Streifen in der 
Richtung gegen Zalezly; zweifellos war hier ein diluvialer Zufluss. 

Am linken Wolynka-Ufer setzt sicli hinter Havrda's Miihle eine schmale 
ahgeschwemmte Terasse sandigen Lehms bis zum Ziegelofen westl. von Malenic 
i°*'t. Hier lagert in einer lldlie von 10 m fiber dem Flusse auf zersetzteni Gneis 
eine 1 —|\r>w miichtige Schichte diluviale Geschiebe einschliessenden, sandigen 
lehmes. Die Diluvialgewftsser mussten also bis zu dieser Hohe gereicht haben. Uber 
dem Ziegelofen erhebt sich eine 8 m hohe Wand eines groben gelbbraunen liehmes, 
'" welchem kleine scharfkantige Quarz-Bruchstiicke enthalten sind; dieser Lehm 
l8t nicht durchwegs gleich; in etwas groberem, niclit geschichteteu Lelime sind 
Seschichtete feinere, aber inelir sandhiiltige Einlagerungen enthalten; im Ganzen 
Oesitzt dieser Lehm 34—41% Sand, welcher aus Quarz-, Glimmer- und iiuter- 
Seordnet Feldspatkornern von ziemlich gleichmassiger Grosse (besonders in den 
Einlagerungen) bestelit; nur vereinzelte Quarzkorner erreichen eine Grosse von 
;! Wm. Die Structur und Farbe dieses Lehms stimmen vollstiindig mit der zer- 
setzten eluvialen Masse des Syenitporphyrganges bei der Haltestelle Malenic iiberein, 
ni11' dass diese grober ist. Dieser Lehm ist also das Product theils einer localen 
e'uvialen Zersetzung des Syenitporphyr:-;, theils eine Zuschwemmung dieser eluvialen 
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holier gelegenen Masse durch Regenwasser und hat nichts gemeinsames  mit der 
vora Flusswasser abgesetzten Diluvialerde, die unter dem Ziegelofen lagert. 

Die breite Mulde von Malenic enthiilt ziemlich interessante diluviale Ab- 
lagerungen. Am linken, direct einem hohen Felsen anliegenden Flussufer zieht sich 
oberhalb Jificek eine niedrige diluviale Terasse in ostlicher und dann um den 
Felsen herum in nordlicher Richtung bin; am rechten Ufer ruht der siidliche Theil 
des Ortes namlich Alt-Malenic rait der Kirche, auf einem Gneisfelsen, der jetzige 
Hauptort jedoch liegt in der Ebene auf diluvialem Schotter. 

Nordlich von der Haltestelle beginnt ira siidlichen Hintergrur.de der Haus- 
giirten eine Terasse, die eine Hohe von 3 m erreicht und aus stark lehmigem 
braunen Sande besteht, welcher 30% feiner, erdiger, im Wasser suspendierter Stoffe 
enthiilt; die Sandkorner bestehen aus Quarz, die vorwiegenden feineren Korner 
sind abgerundet, die groberen kantig und erreichen eine Gn'isse von 5 mm; ausserdeni 
befindet sich im Sande kantiges und nbgerundetes Gerolle, vereinzelt sowie in 
schichtenformigen Einlagerungen, Die Terasse wird ostlich von Malenic steil und 
gebt am linken Ufer des Zalezler Baches in eine etwa 3 in hohe Terasse liber. 
Am rechten Ufer dieserBachrinne, welchegegeniibcr derheutigen etwa I m breiten Rinne 
bedeutend breiter Avar, zieht sich eine ebenfalls 3 m machtige, vorwiegend lehmige 
Terasse theils liings des Baches, theils liings des rechten Wolynka-Ufers hin. An diesen 
Stellen erreicht sie eine bedeutende Machtigkeit und Hohe. Gleich binter der 
Kreuzung der Bahnstrecke mit der Strasse erscheint eine interessante Lagerung 
der Terasse (vergl. Fig. 14). Im Liegenden sind unregeliniissig zerkliiftete, scharf- 
kantige Blocke des Syenitporphyrs, die aus einem, hier am Tage sich hinziehenden 
Gange stammen; zwisclien den Blocken befinden sich leere Hohlungen; dariiber 
lagert eine 1 m machtige Schicbte groben, braungrauen Sandes mit Gneisbruchstiicken ; 
dariiber folgt eine 0'5 m machtige Schicbte feineren, ebenfalls Gneisbruchstiicke 
enthaltenden Sandes; der grobere Sand enthiilt hier 44%, der feinere 48% feiner 
lehmiger liestandtbeile; beide sind also stark lehinhiiltig, sonst sind sie einander 
iibnlich und bestehen aus ungleich grossen Quarzkornern und Glimmerblattchen; die 
feineren Kiirner sind abgerundet, die groberen erreichen eine Grosse bis 8 mt» 
und sind kantig. Uber dem Sande lagert eine machtige Schicbte sandigen Lehmes, 
welcher einen aus kantigen Gneis- und Aplitbruchstflcken, bestehenden Schutt ein- 
schliesst. Diese Lagerung erinnert vielfacb an eine Morfine, ist jedoch deutlich 
geschichtet und fluviatilen Ursprungs. 

Im Untergrunde von Malenic lagert flach diluvialer Schotter, der aus 
lehmigem Sande und bis faustgrossein Gerolle von zumeist Quarz und Aplit, unter- 
geordnet Granit, Gneis und Syenitporpbyr besteht; die niedrige Terasse dieser 
Lage zieht liings der Wolynka am Rande der alluvialen Uferflache bei Pravda's 
Miihle vorbei gegen Jificek bis zur Alluvialebene des Zalezler Baches; dieselbo 
setzt sich sodann in iistlicher Richtung unter der schon beschriebenen hohen 
Terasse fort und erreicht bei Eisenhammer eine Hohe von 4 m; hier besteht diese 
Terasse aus feinem erdigen Sande, welcher kleine kantige Bruchstiicke von 
Aplit, Gneis und vereinzelte kantige, bis kopfgrosse Aplitbliicke einscbliesst. Nui' 
ausnahmsweise bei ungewohnlich starkem Uochwasser giesst sich die Wolynka auch 
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iiber   diese   diluviale   Terasse   aus,   ohne   bier  jedocb   ein   griiberes   Material   zu 
''interlassen. 

Beim Umbug des Flusscs, nordlicb von Malenic, lagert am linken Fluss- 
ufer unter der Pobodnice in einer sandigen Terasse ein uugeheuerer, vom Wasser 
erodierter Urkalkblock mit verwitterter Oberfiiiche; derselbe ist hieher wobl von 
den bei der Pobodnice befindlicben Kalksteinlagern abgestiirzt. Gegeniiber am 
I'ecliten Ufer lagert eine etwa 2 m liobe Terasse, die vorwiegend aus Scliotter und 
Sand bestebt, welclie jedoch zum Tbeil alluvialen Alters sind. Am linken Ufer set/.t 
sich daini hinter dem Felsen eine Terasse feinen, sandigen Lehmes fort, welclier 
kleine Gesteinsbruchstucke und Syenitporphyr- und Aplit-Blocke entluilt; nordlicher 
eireicht diese Terasse eine Holie von 2 m; unter ibr zieht sich die Uacbe allu- 
viale Ebene bin, in welclier sicb der Fluss windet. Diese Terasse bestebt im Lie- 
genden aus faustgrossem, dem Aplit, Quarz, Cneis und Syenitporphyr angehorigen 
Scliotter; ttber diesem lagert eine 01 m miicbtige Scbiclite eines braunen, grob- 
kornigen Sandes und dariiber eine 1 m miicbtige Scbiclite feinen, stark erdbaltigen 
Sandes; der braune Sand ist grobkornig, entluilt 20% feiner lelnuiger Bestand- 
Lll«'ile und bestebt aus Quarzkornern und etwas Glimmer; zablreicbe Korner er- 
reichen eine Griisse von 8 mm und sind vorwiegend kantig, nur einzelne derselbcn, 
8owie audi die feineren Korner sind abgerundet, Der feine Sand ist von grauer 
farbe, eiithii.lt 40"|„ lebmiger Bestaudtheile und bestebt aus Quarz und etwas 
Glimmer; die Homer sind sehr fein, gleicb gross, abgerundet und erreicben nur 
u,itergeordnet eine Griisse von 1 mm. Welter zieht sich diese, etwa I'd m holie 
Terasse togs eines Felsens in einer Bieite von etwa 4—5 m bis zum Felsen 
gegeniiber   Minibergers Miible  bin   und  erscheint  wieder  hinter einem Syenitpor- 
Phyrfelsen. 

Sudlich von Nisovic breitet sich am linken Wolynkaufer eine Terasse aus, 
W('lche in die Thalfurche des bier niiindenden Baches einlenkt, dieselbe setzt sich 
nordlich von Nisovic fort, wo der Diluviallehm bei der Strasse in eine jet at 
trockene Furche reicht. Von Racf zieht sich am rechten Wolynkaufer gegeniiber 
Nigovic eine 4-5 m holie Terasse bin, die aus Sand und kantigen Bruchstiicken 
v°ischiedener, friiher angefiihrter Gesteine bestebt; von Osten reichen zum Ufer 
drei Schluchten, in welclie sich die Terasse hineinzieht, besonders ist es ein San- 
ger Schutt, welclier boch in die letzte Schlucht nordostl. von Nisovic reicht. 
J!ayberger bielt diese Huviatilen Ablagerungen fiir eine 2—3 km lange Seiten- 
m<M-iine, in welclier der glaciale Schutt an den Gehilngen eine Holie von 20—25 m 
erraichensollte; bauptsiichlich dachte er dabei wobl an die letzte Schlucht; der 
Vo» Mini angefiihrte glaciale Schutt an den Abhangen bei Nigovic ist jedoch ein 
gewiihnlicher eluvialer Schutt. 

Siidostl. vor Wolin breitet sich eine Terasse am rechten Flussufer unter 
8yenitporphyrfelsen aus und zieht sich dann in einem schmiileren Streifen zur 
Station Wolin. In ihrer grossten Breite wird sie 1'5 m machtig und hat folgende 
Zisammensetzung: 1m Liegendeu befindet sich scharfkantiger quarzhiiltiger Sand mit 
kantigen Bruchstiicken verschiedener Gesteine und bis 1 m grossen Syenitporphyr- 
bl<icken dariiber eine 0-3 m machtige, geschichtete Anschwenmiung eines lehmigen 
S*udes mit   kleinem Geschiebe.   Bei   der   Station Wolin scheint   die diluviale An- 
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schwemnmng ziemlich miichtig zu sehi, da J. V. Zelfzko hier in einer Tiefe von 
ungefiihr 4 m einen unregelmiissigen, vom Wasser stark erodierteu Urkalkblock 
(0-4 m im Durchmesser) vorfand, welcher hochstwahrscheinlich aus dem nahen 
Kalklager stauimte. 

Hinter Wolin zieht sich am rechten Flussufer gegen Pfechovic eine Terasse 
hin, die daselbst in die Schlucht eines unbedeutenden Bachleins aufsteigt; in einer 
weiteren nordwiirts gelegenen Schlucht zieht sich eine 2 m hohe, aus Diluvial- 
lehm besteheiide Terasse liings eines Bachleins bis fast gegen Milivic hinauf; westlicli 
von Hostic befindet sich Bohac's Ziegelei in einem miichtigen Lager diluvialer An- 
schwemmungen liings eines unbedeutenden Baches. An seinein liuken lifer zieht 
sich aus dem Wolynka-Thal eine bis I m miichtige Terasse hinsuf, deren holier 
gelegene Partie, wie schon erwiihnt wurde, hochstwahrscheinlich kaenozoisclien 
Alters ist. 

Am rechten Ufer des Bachleins lagert ein ira Liegenden grobsandiger, gelb- 
licher, 1*5 m miichtiger Lehm, welcher 44% eines aus Quarz und Glimmer be- 
stehenden Sandes enthiilt; die QuarzkSrner sind vorwiegend grob und erreichen 
eine Griisse bis 10 mm, die kleineren sind abgerundet, die griisseren kantig. Aus 
diesem Lehm beschrieben wir vor Jahren Knochen diluvialer Thiere; dariiber 
lagert eine 0'5 m miichtige Schichte lehmigen Schotters mit kantigen Bruchstiicken 
bliiuliclien Quarzes, dann eine 1 m iniichtige Schichte grobeu Schotters mit rundem 
kleinen Geschiebe und weiter oben ein 6 m miichtiger, sclimieriger, sehr fein und 
gleiehkorniger graugelber Lehm, der 40% Quarz, etwas Glimmer und vereinzelte 
Feldspatkorner enthiilt; die Korner sind sehr fein, kantig und nur wenige errei- 
chen eine Griisse von 1 mm] es ist dies also ein lossartiger, aber kalklosei* 
;iuf acrohydatinem Wege entstandener Lehm. 

Am linken Flussufer kominen niirdl. von Wolin bis gegen Nemetic nur uii- 
scheinbare Ileste einer diluvialen Anschwenimung vor; in einer solchen vor Ne- 
mfitic und vor dem ins Thai reichenden Gneisrllcken kam in einer Terasse san- 
digen Lehms in einer Hohe von 4 m iiber dem Flusse ein griisserer runder Granit- 
block vor, der hier durch Diluvialwiisser abgelagert wurde. 

In der Mitte des breiten alluvialen Flussbettes unterhalb Wolin sind Rests 
diluvialer Ablagerungen erhalten. Gleich unter Wolin wurde bei (Jerveny mlyn i" 
der Regulierungslinie folgendcs I'rolil aufgegchlossen: ini Liegenden sandiger, bis 
zu 0"5 m Tiefe aufgeschlossener Schotter, darliber eine L"2 m iniichtige Schichte 
grauen erdigen, von rostigen Rohrchen durcbsetzten Sandes, der 30°/o lelimigei'i 
im Wasser suspendierbarer Bestandtheile enthiilt; der Sandbest'eht aus sehrfeineD 
abgerundeten Quarzkomern, die nur eine Griisse von 1 nim erreichen, und aus 
reichlichem Glimmer; derselbe stellt eine Aiischwenunung eines nur miissig sich 
bewegenden Wassers vor; iiber dem Sande lagert eine 0'4 m miichtige Schichte 
schwarzbraunen, schmierigen, im trockeiien Zustande sehr harten Lehmes, der durch 
eine braune organische Substanz, welche zerstreute Reste braunen Lignits enthalt, 
gefarbt ist. Dieser Tlion hat das Ausieheh eines schmierigen Torfes, brennt 
jedoch nicht und bleibt in der Gluhhitzo unveriindert, nur verliert er seine dunkel- 
braune Farbe und wird rothgelb. Dartiber folgt ein 1 m miichtiger stark lehmigei', 
grauer, grobkorniger Sand.    Vielleicht sind, wie schon erwiihnt wurde, die braune 
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Thonlage und die daninter lagernden Schichten dieser seeartigen Thalebene kaeno- 
zoischea Alters. Diese Reste wurden also, bis auf die obere Lage des einst miichti- 
geren braunen Thons von diluvialen Gewiissern nicht abgescliweinnit, da das Wassev 
111 Vertiefungen hauptsaehlich um dieselben wie um eine Insel lieninifloss, dasselbe 
setzte iiber ilinen zur Zeit eines Hochwassers nur eine Lage grauen, erdigen, grob- 
kftrnigen Sandes ab, der vielleicht schon alluvialen Ursprunges ist. 

Ms ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass diese Schichten diluvialen Alters 
s@in konnten, wofiir die Reihenfolgeder Absiitzo: Schotter, Sand, Them, sprechen 
Wflrde; das Diluvialwasser hiitte aber eine nahe gelegene Schichte kaenozoischen 
lliones und Lignits zertrummern, vollstiindig abschwemmen und an der bezeieli- 
"eteu Stelle in Form von dunkelbraunem Thou ablagern iniissen. 

Westlich von Pfechovic hat die Terasse zwischen den Miihlen folgende Zu- 
sainniensetzuug. Im Liegenden grober Schotter, welcher aus abgerundeten, zumeist 
1M,1hr als faustgrossen Quarzgeschieben und abgerundeten 0'5—Im grossen Syenit- 
PorphyrbltJcken besteht.    Der Schotter   ist in  einer Mftcktigkeit  von  1/5 m aufge- 
Schlossen;   darunter   lagert eine   1 m miichtige   Schichte  grauen  erdigen Sandes, 
Wiihrscheinlich alluvialen Alters, welcher in eine wenig miichtige Ackererde iibergeht. 

Ostlich bei  Neinetic   zieht   sich   am   linken   Flussufer  eine  schmale abge- 
8chwemmte    Terasse    hin;    bei    der    Station    Cestic - Strunkovic    befindet   sich 
e'»e    hohe    diluviale   vorwicgeud   lehmige    Terasse;   auf   der   alluvialen   Ebene 
§egen    Drazdlk's    Miihle    liegen     viele    Syenitporphyrbliicke    zerstreut    umlier, 
ll»d   am   linken   Ufer   zieht   sich   wieder   eine ;! m hohe   lehmige Terasse   hin; 
•wr graugelbe  Lehm  derselben enthalt 44"/<. Sand,   tier aus Quarz  und Glimmer- 
sPuren  besteht;   die   abgerundeten Kiirner  sind vorwiegend   fein,  und  nur  einige 
'?ttntige Kiirner  erreichen  eine  Griisse  von  2 mm;   im  Ganzen  entspricht  dieser 
'/''hin  dem  bei  dem   Ziegelofen   unterlialb  Ziulawitz   (bei  der  Spulka)   sich   vor- 
'"'denden Lehme.    Die   von Strunkovic am rechten Ufer  sich hiuziehende Terasse 
oi'eitet  sich  hinter  Vorder-Zborovic  aus,   wo  sie  vorwiegend  aus sandigem,   ver- 
witterte Gneisbruchstiicke enthaltemlen Lehme besteht;  eine Probe dieses gelblichen 
Lehms enthielt 46%   Sand,   zumeist Quarz nebst Glimnierspuren  von  ungleicliem, 
fliluflg  (>ii1(> (in'isse von 2 mm erreiclienden Korne;  die kleineren Kiirner sind ab- 
Sevun'det, die grosseren kantig.   Am sttdSstl. Abhauge des HradiStfi zieht sich eine 
a"« lehniigem Sande bestehende Terasse, die eine Hohe  von 4 m erreieht  und  in 

•°iicek's Ziegelofen  nordl. von Zborovic endet.    Der graugelbe Sand  enthalt 3G7o 
•einer lehmiger Bestandtheile und besteht aus Quarz und G-limmerspuren; kleinere 
aDgerundete Kiirner wiegen vor, die kantigen grosseren erreichen eine Griisse von 
1() mm.    Beim Ziegelofen   lagert   im Liegenden Thon,  Sand und Schotter,   welche 
Reihenfolge auf eine kaenozoische Lagerung hinweist; darilber folgt ein etwa G m 
Ul':ichtigor  Diluviallehm.    Nordostl.  von   Racovie  zieht  sich  am   rechten   Ufer  des 
Milivicer Baches  und   weiter nach Norden liings der Strasse ein miichtiges Lager 
ein«s  lossartigen Diluviallehins hin,   in dem  sich  zwei  Ziegelofen befinden.    Line 
r'C!hinterasse  zieht sich audi am rechten Ufer des Smiraticer Baches  siidwestlich 
Und niirdlich von Mutfinic hin, wo sich ebenfalls Ziegelofen vorfinden. Die siidiistl. 
v""  Strakonic   liegenden  Teiche sind fast durchwegs (lurch lehmigen Diluvialsand, 
belcher sie umschliesst, getrennt. 
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Ausser untergeordneten, zumeist lelimigen Beaten diluvialer Anschwemmungen 
an Biichen ware noch eine am Starover JBaclie sudlicli unterlialb Starovo befindliche, 
etwa 3 m miiclitige Lage braungrauen Sandes, vielleicht kaenozoischen Alters, zu 
erwiilinen. Im Thalauslaufer des Baches nordiistl. von Zechovic ist, neben dein 
Ziegelofen ein etwa 3 m machtiger sandiger Lehm gelagert. Westlich von NiSovic 
zieht sich am Bache ein schmaler Streifen Diluviallebnis bin, in welchem ein 
Ziegelofen angelegt ist. Weiter nordlich davon befindet sich neben dem Pfade, 
welcher iiber die nach Wolin fiibrende Strasse geht, ein etwa 3 m miichtiges 
Diluviallehmlager und ein Ziegelofen; del" Lehm ist gelblicliroth, enthalt 4()"A> sehr 
feinen und gleichkomigen Sandes, der aus Quarz und Glimmer besteht; nur ein- 
zelne Korner erreicben eine Grosse von 2 mm; dieser Lehm ist also liissartig und 
auf aerohydatinem Wege entstanden. 

Die Diluvial sande sind vorwiegend grau, ferner gelb und braun; von 
weisser Farbe, wie manche kaenozoischen Sande, sind sie niemals; sie entlialten 
16—48% feiner, erdiger, im Wasser suspendierbarer Stoffe und sind denniach mehv 
oder minder lehrabaltig; sie bestehen aus Quarz, Glimmer und stellenweise audi 
aus Feldspat, andere Gemengtheile sind untergeordnet; die Korner sind selten 
gleichmassig fein, zumeist von verschiedener Grosse, 3 mm bis vereinzelt 10 mm', 
die feineren sind abgerundet, die groberen kantig. Diese Sande sind sammtlicb 
fluviatilcn UrsprungB; 

Die D i 1 u vi all eh in e sind von grauer, graugelber und gelbbrauner Farbe; 
eine weisse oder graublaue Farbe, wie sie manche kaenozoischen Thone aufweisen, 
besitzen sie nicht; sie entlialten 34—46% Sand und sind dalier sandhiiltigc Lebnie; 
kalkliiiltig sind sie nicht. Sie bestehen aus feinen, erdigen, im Wasser suspend ier- 
baren Stoffen; ilir Sand besteht aus Quarz und untergeordnet aus Glimmeibliittehen; 
die Korner sind vorwiegend abgerundet und nur die grtisseren etwas kantig, sie 
erreicben eine Grosse bis zu 1 mm, grdssere sind selten; am feinsten und gleich- 
kornig ist der lossartige Lehm am Pfade und an der Strasse sudlicli bei 
Wolin; in Bohac's Ziegelofen nordlich von Wolin und in den Ziegelofen siidlicli 
von Strakonic; diese Lehme fiihren scharfkantige Korner und sind zuin grossten 
Tbeil eolischen Ursprungs; der Lehm des Ziegelofen3 bei Malenic mit seinen scharf- 
kantigen Kiirnern ist zum Tbeile eolischen, zuin Theilc acrohydatinen Ursprungs; 
alle iibrigen Lehme, zumeist von ungleichern Korne, einem kleineren abgerundeten 
und einem gnisseren kantigen, sind fluviatilen Ursprungs. Typiscber Loss komnit 
im Wolynka-Tbale nicht vor. 

Dlluviale Fauna von Zuzlawitz;.7') 

In den Jahren 1879—1882 entdeckte und bescbrieb J. N. Wold rich i» 
zwei Spaltenhiihlen des Urkalkes am Opolenec bei Zuzlawitz Reste ungeniein 
reicher, diluvialer Faunen und zwar fiir Bohmen und Mitteleuropa iiberbaupt die 
erste glaciale oder Tundrenfauna. Aus den umfangreichen Berichten hiertiber sei in 

7l) J. N. Woldfich: THlnvialn F.'iiina von Zuzlawitz. Sitzb, 
LXXXIL, 1880; II. B. LXXXIV., 1881; 111.  I!   I,XXXVIII., 1888. 

k. k. Alcid. (1. Wiss.,   I. H- 
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Kftrize folgendes erwahnt. lin Ganzen warden bier (iber 9000 Knochenstueke und 
'•5000 Ziihne gewonnen, die ungefahr L70 Thierformen angehoren und sich sammtlicb 
'n der Privatsammlung des Entdeckers befinden. 

Die tiefer gelegeae, oben geschlossene Hohle enthielt eine gemischte glaciale 
°der Tundren- and Steppenfauua; in der tiefereii Lage lierrsclite die glaciale, in der 
°beren die Steppenfauna vor. 

Die glaciale oder Tundrenfauna enthielt: 

AnztiM der 
Individuen 

Leucocyon lagopus fossilis Woldf. (Polarfuchs) 8—9 
Foetorius erminea Keys. u. Bias.   (Hermelin) 30 
Myodes torquatus Pall. (Halsb. Lemming) 213 
Myodes leunnus Pall. (gem. Lemming) 11 
Arvicola nivalis Martins (Schneewiihlraaus)           3 
Arvicola gregalis Desmar.  (sib. Wiiblniaus) 42 
Lepus variabilis Pall. (Schneehase) .   . 150 
Rangifer tarandus Jard. (Kenthier)      2 
Ibex priscus Woldf. (diluv. Steinbock)      1 
Nyctea nivea Daud. (Sclmeeule)      1 
Lagopus alpinus Nilss. (Alpensclineehulm) .   .   40 
Lagopus albus Vieill. (Moassclineehuhn) 17 

Die Steppenfauna enthielt: 

Alactaga jaculus Brndt. (Steppenspringmaus)  1 
Sperniophilus rufescens Keys. u. Bias. (Ziesel)  3 
Cricetus phaeus Pall, (kleiner Hamster)  7 
Cricetus fruinentarius Pall, (genieiner Hamster)  7 
Sorex pyginaeus Pall. (Zwergspitzmaus)  1 
Talpa europaea Lin. (gem. Maulwurf)  6 
Talpa pygmaea Woldf  2 
Canis Mikii Woldr. (id. wilder Hund)  3 
Vulpes vulgaris fossilis Woldf. (gem. Fuchs) 5—6 
Vulpes meridionalis Woldf. (si'ull. Fuchs) 5—6 
Foetorius putorius fossilis Woldf. (litis)  11 
Foeticus sarinaticus K. u. Bl. ?  1 
Foetorius Krejcii Woldf. (diluv. Wiesel)  18 
Foetorius minutus Woldf. (Zwergwiesol)  3 
Foetorius vulgaris Keys. u. Bias.  (Wiesel)  12 
Sperniophilus rufescens  K. u. Bl  1 
Spennopliilus guttatus K. u. Bl.?  1 
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Aiizahl (lev 
, Individum: 

Arvicola glareolus Bias. (Wiihlmaus)  f) 
Arvicola glareolus var. Nageri Bias.?       1 
Arvicola amphibius Bias. (Wasserratte)  14 
Arvicola ratticeps Keys. u. Bias. (Wiihlmaus)  6 
Arvicola agrestis Bias. (Feldmaus)  29 
Arvicola arvalis Bias. (Feldmaus)  27 
Arvicola subterraneus Be SelysV      1 
Arvicola subterr. var. Selysii Bias.?       1 
Arvicola campestris Bias. ?       1 
Cricetus frumentarius foss. Woldf  7 
Cricetus phaeus Pall  7 
Alactaga jaculus Brndt       l 
Mus spec       1 
Lagomys pusillus Desm. (Pfeifhase)  10 
Lepus timidus Lin. (gem. Hase)  3 
Ibex priscus Woldf       1 
Antilope L. spec. (Antilope)    . 1 
Equas cab. foss. minor Woldf. (kl. Pferd)  2 
Asinus, Gray, spec. (Esel)  1 
Aquila chrysaotos Lin. (?) (Adler)  1 
Buteo spec  1 
Falconidae (Falken, 2—3 Arten)  3 
Strix fiainmea Lin. (?) (Schleiereule) 1—2 
Strix passerinn L. ?       1 
Strigidae (Eulen,  1  kleine Art)  2 
Corvus corax Lin. (Kolkrabe) 4—5 
Corvus pica L. ?  1 
Corvidae (Raben, 2 Arten)  3 
Sturnus vulgaris Lin. (?) (gem. Star)  I 
Alauda spec. (?) Lerche  I 
Fringilla?  1 
Motacilla?  1 
Oscines (Singvogel, 2 Arten)  4 
Tetrao bonas sia L. ?        I 
Perdix cinerea Lin. (Rebhulin)  3 
Coturnix (?) (Wachtel)  1 
Phasianidae (Kasane)  2 
Anas crecca Lin. (?) (Ente)  2 
Anas boschas Lin. (?) (Wildente)  1 
Anser cinereus Meyer (wilde Gans)  3 
Aves (Vogel, 3 Formen)  3 
Ophidia (Sclilangen, 2 Formen)  2 
Rana temporaria Lin. (Grasfrosch)  10 

L 
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Arizahl der 
Individuen: 

Rana eseulenta Lin. (?) (Wasserfrosch)  10 
Bufo Lin. (Krote)      2 
Batrachia, quasi Artm  2 
Pisces (Fisclie, 3 Formen)  3 

Schnecken: 

Hyalina pseudohydatina Bourg  1ft 
Helix fruticum Miill  3 

„    lapicida Lin  f> 
„     rotundata Miill  I 
„     strigella Drap ,  1 
„     lioloserica Stud • .  3 
„    personata Lam  1 

liyalina pseudohydatina Bourg  3 
Hyalina hydatina Rossrn  ' 
Bulimus montanus Drap  1 

Die zweite hoher gelegene, oben geoffnette Spaltenhohle enthielt Kestc einer 
Semischten, viel jungeren Fauna,, und zwar einer Weiden- und Waldfauna. 

Die Wei den faun a umfasste: 

Atelodus antiquitatis Brandt (Nashorn)      1 
Elephas priraigenius Blumb.*) (Mamnnit)      1 
Bison prisons Rtttim. (Wisent)      2 
Bos brachyecros fossilia Woldf.?      2 
Equus cab. Joss, minor Woldf. (kl. Pferd) 4    5 
Rangifer tarandus Jard. (Renthier)      3 
Alces palmatus fossilis Nordm. (Elen)      1 
Ovis Lin. spec. (Schnf)      8 
Capra Lin. (?) (Ziege)      1 
Iiepus timidus Lin. (gem. Ease) 6—7 
Lepus cuniculns Lin. (Kaninchen)      3 
Sorex vulgaris Lin. (gem. Spitzmaus)      2 
Talpa europaea Lin.  (gem. Maulwurf)      1 
Erinaceus europaeus Lin. (gem. Igel)      1 
Mus rattus fossilis Cornalia (Hausratte) 3—4 
Leo spelaeus Filhol (Hohlenlowe) .      1 
Canis ferns Bourg. (Wild-Hund)      1 
Canis intermedins fossilis Woldf. (mittl. Wild-Huod) 1 

*) Nach der Verflffentlichung meiner Uerichte fand ich im Jahre 1884 audi Bruchstttcke 
!1"«s Mammutzahnes, die bier der Diluvialmeosch asurttckgelassen hatt«. .7. N. W. 
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Anzahl dor 

Iiulividiien : 

Cam's hercynicus Woldf. (kl. Wild-Hand)      3 
Gulo borealis Nilss. ?      1 
Arvicola gloreolus Bias      1 
Mus rattus fossilis Connalia 3—4 
Lepus timidus L t>—7 
Lepus cnniculus L      3 
Alauda Lin. (Lerche)      1 
Fringilla spec. ?      1 
Oscines (Singvbgel)      3 
Auas boschas Lin. (Wildente)      3 
Anas grocca L. ?       1 
Anser (cinereus Meyer) (wilde Gans) 2—3 
Rana temporaria Lin. (Grasfroscli)      4 
Bufo Lin. (Krfite)     • .   .   .      2 
Mensch      1 

Die Waldfauna umfasKtc: 

Leo spelaeus Filhol (Tlohlenliiwe)      1 
Felis magna Bourg. (gr. wilde Katze)      4 
Felis fera Bourg. (wilde Katze)     3—4 
Felis uiinuta Bourg. (kl. wilde Katze) 2—3 
Valpes vulgaris foss. Woldf. (Fucbs)      1 
Canis ferus Bourg. (gr. wilder ITund)      1 
Foetorius putorius Keys. u. Lias. (litis)      2 
Mustek martes Briss. (?) (Baummarder)       1 
Ursus arctos Lin. (Bar)       1 
Sorex alpinus Schinz. (Alpenspjtzmaus)       1 
Sciurus vulgaris Lin. (gem. Eichhornchen) 1—2 
Myoxus glis Bias. (Siebenscblafer) 14 
Myoxus quercinus Bias, (siidl. Siebenscblafer)    .   3—4 
Mus silvaticus Lin. (Waldinaus)       1 
Sus palustris fossilis Woldf. (Schwein)           4 
Sus europaeus Pall      4 
Cervus (elapbus Lin.) (Hirscb)       1 
Equus cab. fossilis (Kiitim.) (gr. wildes Pferd) 2—3 
Strix aluco Lin. (Waldkauz)       I 
Picus (medius Lin.) (mittl. Buntspecht)      1 
Corvus corax (Lin.) (KolkrabeJ               I 
Corvus (pica Lin.) (Elster)           1 
Turdus (pilaris Lin.)  (Wacholderdrossel)      1 
Columba Lin. (wilde Taube)      1 
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Anzahl der 
Individiien: 

Tetrao urogallus Lin. (Auerhahn) 1—2 
Tetrao tetrix Lin. (Birkhuhn)      3 
Gallus Briss. (Huhn, etwa 3- i Formen) 27 
Scolopax ruaticola Lin. (?) (Waldschnepfe)      1 
Aves (einige andere Viigel)     3 

In den Spaltenhohlen des Opolenec, welclier damals ein nur von Siidosten 
zuganglicher, von Westen, Norden und Osten von miichtigen Gewassern der Wolynka 
und ilirer Zufliisse, der Spiilka und des Bofanovicer Baches uingebener Kalkriicken 
War, fauden nicht nur Raubthiere einen bequemen Schlupfwinkel, in den sie die 
"'eisten oben angefuhrten Thiere einschleppten und deren Knocben zuriickliesseii, 
Sondern auch der M e n s c b selbst, welclier bier in der jungere Reste entlialtenden 
opalte nicht nur Reste seiner Beute, sondern auch maunigfach primitiv zugeschlagene 
Knochen und Steine, angeschnittene Pferdeziihne, sowie auch ein menschliches 
°cnadelfragment und einen Menscbenzahn zurtlckliess. 

Alluvium. 

Alluvialer Sand und Scbotter kommt vereinzelt fast in jedein mitchtigeren 
Bacbe, namentlich aber auf den Inundationsflachen der Wolynka vor. Der Sand 
ls(' zumeist hell und rein, von verschiedener Korngrosse. Der Scbotter besteht aus 
raehr oder minder abgerundetem Goriille, resp. auch aus dem iiusseren Ausseben 
nacb l'rischen Blocken von Quarz, Granit, Aplit, Syenitporphyr und sparlichem 
^•neise; das Gerolle ist entweder fur sicb angehauft oder lagert  iin Sande. 

Im Ernstberger Bache koramen grobes, wenig abgerundetes Gerolle und 
Blocke vor. Bei Ckyn ist der Scbotter sehr grob, haufig von Kopfgrijsse uud die 
Si'ossen Blocke Bind an den Kanten ein wenig abgerundet, Bei Malenic ist der 
Schotter mebr als faustgross, bis kopfgross und grosse, mehr abgerundete Blocke 
s'n|l bier in reichlicher Menge vorhanden. Bei Minniberger's Miihle ist der Scbotter 
"u<ist faustgross, vereinzelte grosse, abgerundete Blocke koramen hier noch vor. 
V°f Wolin ist der Scbotter kleiner, hochstens faustgross und grosse Blocke fehlen. 
1''°i Strunkovic a. d. W besitzt der Scbotter Eigrosse, bei Racovic nur Waluuss- 
8rosse und besteht bier namentlich aus Quarz; weiter thalabwiirts iiberwiegt nur 
Wober Sand. 

(Jberall, wo die Felsmassen der Lul't zuganglich sind, wie in Felsen bei 
^asserlaufen, in Schluchten, an den Gehangen und in ktlnstlichen Aufschlttssen, 
Ze'gen dieselben eine bedeutend vorgeschrittene Verwitterung. Die Oberflacbe 
"Useres Gebietes ist entweder von zuraeist rothlicliem, sandbaltigen Lehm oder 
v°n Sand bedeckt, unter denen im ersten Falle zersetzter Gneis, im zweiten zer- 
setzter Granit folgt; der Gneis weist bier nur wenige Merkmale seines urspriing- 

8 
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lichen Charakters auf; auf seine achichtweise Bankung weisen nur vereinzelte 
liingliche Quarznester bin; gewohnlick sind in diesen zersetzteu Gesteinen die der 
Zersetzung mehr widerstehenden Granit- und Aplitgange erhalten. Die eluviale 
Umwandlung reicht ins Diluvium und noch weiter zuriick und dauert bis heute. 
Diesem Vorgange unterliegt sowohl der Granit als audi die Ganggesteine, am 
meisten aber der Gneis, und zwar der glinunerarine Gneis in kleinerem Masse als 
der stark gliiuinerhiiltige Gneis. 

Seifen. Das Wasser des Wolynkathales hat ilhulich wie die Gewiisser der 
Wotawa, der Flanitz und ihrer Zuttiisse seit alteu geologisclien Zeiten, seitdein das 
Thai entstanden ist, namentlich jedocli wahreud der Glacialzeit, an seinen Ufern 
eine Menge von Schutt und Sand aus deni Material der an den Ufern auftreteudeu 
Gesteine aufgespeichert. Gold ist im Bbhmerwaldgebiete nicht auf bestiunnte Ge* 
steine oder einzelne reicheie Gauge beschrankt, souderu es konnnt l'ein vertheilt 
nicht nur in Quarzgiingeu, sondern audi im Gneise zerstreut vor; Barvir7") is' 
der Meinung, dass es besonders an den Glimmer des Gneises gebunden ist. Durch 
Fortfuhrung der verwitterten Gesteine in die Thaler der Fliisse und Biicke hat 
das Wasser wahiend laDger Zeiten auf dem VVege eines natiirlichen Wasehproeesses 
Gold namentlich im Sande angesannnelt. Schon uugefahr im 7. Jahrhuudert be- 
gaun man hier aus Sand und Schotter Gold zu waschen (bohui. ryzovati). Bekannt" 
lich entstanden hiebei nianche der heutigen Stiidte des Dohinerwaldgebietes, so 
an der Wotawa audi Ryztyn (Ilejztejn, daraus der deutsche Name Reichen- 
stein). Die Goldwiischer schleininten Sand und Schotter, namentlich auch die 
diluvialen Absiltze und hinterliessen das ausgewaschene Material iu Haufen oder 
Seifen (sejpy), die manchmal bis einen oder zwei m hoch sind und unregelmassig 
zerstreut liegen. Solchen Seifen begegnen wir hauptsiichlich an der Mundung der 
Wolynka bei Strakonic, bei Woliu, bei Ckyii, oberhalb Winterberg beim Ernst 
bergerbach bis bei der Korkushiitte, am Ilelmbach und Gansaubach. An den Zu* 
lliisseu der Wolynka belinden sich Seifen, namentlich am Pfeciner Bach und bis 
unterhalb Cabus an dem in die Spftlka eininundenden Bache. Zweifellos ist del' 
Sand der Bache in diesen Gegenden heute noch goldfiihrend, jedoch in so geririgef 
Menge, dass eine lauge, viele Tausende von Jahren dauernde Periode wieder vei" 
fiiessen miisste, bevor das Wasser eine solche Menge goldfiihrenden Sandes an* 
sanunelu wiirde, dass sich das Goldwaschen wie im Mittelalter auszahlen inochte- 
Der diluviale Absatz desselben diirfte erschiipft sein. Hoc lis t ett er,Ifi) welcher 
die alien Goldwaschen im Bohmerwalde ausfuhrlich behandelt hat, selling 
die Errichtung von Kiisten an den Biichen und Fliissen vor, in welche nur der 
feine Sand einfallen konnte, welcher mittelst einer besonderen Vorrichtung (lurch 
das Hiessende Wasser des Baches selbst abgeschiennnt wiirde, so dass im Kastefl 
nur Goldsaud zuriickbliebe, wolern soldier  iiberhaupt noch zugeschweinmt wird. 

T,;) L. II. liiu'vif: O vyskytu zlata na nSkterych dolezitejsfch. nalezistfch cesbych, Kr&l' 
ceska spol. uauk. Praha L898. (Ueber das Vorbommen dea Goldes an tnanchen wichtlgeren Fund" 
orten BOhmens. Kou. bdhmische Gesellsch-. der Wisuenschafteni Prag isye.) 

,s) Ferd. Hoohstetter: GeogHostische Studien aus Acm Bohmerwalde. Jahrb. der If- ,;' 
geolog. Reichsaust. Wien 1854. III. 
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lektonische und petrogenetische Erwagungen. 
Beim Mangel an grosseren Aufschlilssen ausserlialb der Bahnstrecke ist das 

ktudium der Tektonik unseres Gneisgebietes selir beschwerlich. Ausser einigen 
'ehrreichen., a» tier Bahnstrecke sieh vortindenden Einschnitten und Durchbriichen 
weten aur die Streich- und Einfallsrichtung der Gneislagen und dies nur an ver- 
einzelten Stellen, sowie auch die Urkalkeinlagerungen sparliche Mittel zu tekto- 
uisehen Studien. Die Verwerfnngen und Brttche, welche besonders bei Malenic in 
Einschnitten der Bahnstrecke vorkommen, weisen darauf hin, dass solche Erschei- 
nungen in unserem Gebiete wohl ofter vorkommen; sie zu beobachten und zu ver- 
folgen, verhindern jedoch Walder, Wieseii und Felder, welche sie bedecken. Die 
bisher beobachtete Streich- und Einfallsrichtung der Gneislagen geniigt, um auf 
th'und desaen eine wenigstens im Allgeineinen etwas ausfiihrlichere Tektonik 
dieses Gebietes aufbaueu zu konuen. Dass ausser orogenen Kraften auch der 
Granit einen localen Eiutiuss auf das Streichen und Eiufallen der Gneislsgen 
a"siibte, kann nicht bezweifelt werden. 

Allgemein herrscht im beschriebenen Gebiete eine Streichrichtung von SO 
(oder OSO) nach NW, also die Streichrichtung des Bohmerwaldes, mit einem Ein- 
li[|len von 10°—46° gegen NO vor. Bei Kelne am Nordostl'usse des Kubany herrscht 
"°ch ein Streichen von SW gegen NO mit einem Einfallen unter ctwa 40° gegen 
"W, also die Streichrichtung des Erzgebirges vor; dieselbe dauert siidlich 
""d ostlich: von Winterberg, wahrend weitcr nach Osten bei HuSic und nord- 
"Ch bei Winterberg selbst ein Streichen von SO gegen NW mit einem Einfallen 
gegen NO vorherrscht; diese Lagerung dauert weiter uordwiiits und ostwiirts bis 
"inter Wolin an beideu Ufern des Wolynka-Flusses an. Am llradiste bei Strakonic 
Ul»d an seinem westlichen Abhange herrsclit ein Streichen von SW gegen NO vor 
111 it einem Einfallen von 30°—40° gegen NW, weiter gegen die Wotawa herrscht 
wieder das Streichen des Bohmerwaldes vor; am linken Wotawaufer bei Strakonic 
fallen jedoch die Gneislagen gegen SW ein, so dass sich das Flussthal hier theil- 
Weise in oiner Mulde (Synklinale) behndet. Bei Cepfovic fallen am rechten Wo- 
lynkaufer die Gneislagen gegen SW unter den Granit ein. 

Abweichungon kommen stellenweise iu der Niihe iniichtigerer Granitpartien 
v°r. Z o p h a r o v i c h fiihrt an, dass niichst der nordlieh von Gkyft auftretenden 
^l'anitinsel die Gneislagen im Siiden der Insel unter den Granit einfallen, im Norden 
jedoch vom Granit abfallen. Interessant ist nach deinselben Autor eine tektonische 
Erscheinung ostlich von ZleSic; an der Stelle uamlich, wo die Strasse einen 
scharfen Bogen bildet und ihren hochsten Punkt erreicht, befindet sich ein Ur- 
kalklager, (lessen Schichten von SO gegeu NW streichen mit einem Einfalleu von 
,5,'° gegen NO; reohts von der Strasse tritt auf einem Kalkhiigel ein feinkorniger 
Granit auf, um welchen Sich das Streichen der Schichten folgendermassen 
Sestaltet: Siidlich von SO gegen NW mit einem Einfallen gegen NO, ostlich von 
SSO gegen NNW mit einem Einfallen gegeu ONO, nordostlich von S nach N mit 
de<a Einfallen gegen 0, nordwestlich von OSO nach WNW mit dem Einfallen 
llach NNO (vergl. Fig. 25); hier ist die Beeinfiussung der Lagerung der Kalk- 
^inke durch den Aplit sehr deutlich. 

8* 
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Dass der Granit den Gneis durch- 
setzt, wurde ziemiicli oft beobachtet, nie- 
raals bot sich jedoch cine Gelegenheit zu 
constatieren, dass der Granit iiber dem Gneis 
lagern wiirde; ein solches interessantos Bei- 

o « o 
i)      TOtnaiQ ^ 

ZUslce. 

•;; 

Fig 25.    Slreich-  und Einfallsrichtung  ties Urkalkes 
um   die   Aplitinsel   bei   Zle&ic;   uach   &epharovich. 

I. Straiie, 2. Urkalklager, 3. Granit. 

spiel fiihrt jedocli Zepharovicb aus einer 
entfeniteren Gegend an, niimlicli nordwest- 
licli von Vlkonic bei Rabi. 

Die Urkalkbanke bei Mladikau 
streiclien von OSO gegen WNW mit eineni 
Einfallen unter 20—25" gegen NNO, ebenso 
ini Steinbrucbe Harvah'k's nordlich von Ziree, 
nnr dass das Einfallen bier 35° betragt. In 
dem unteren Steinbruche am linken Wolynka, 
liter BfldoStlicb von Modlenic streiclien die 
vom Aplit dnrcliset/,ten Kalkscliicliten von 
0 gegen W mit einem Einfallen von 45" 
gegen N, ini oberen Steinbruche von SO 
gegen NW mit einem Einfallen gegen NO. 
Tm letzteren Lager konnnt auch eine inter- 
essante Erscheinung vor, auf welche schon 
Z e p h a r o v i c h hingewiesen hat; die vom 
Gneise bedeckten Kalkbanke sind durch soil- 
lichen Druck so stark verbogen, dass sie 
eine Falte bilden; die oberste Falte weisst 
eine rlexnralmliehe Bicgung auf; die Ilan- 
gendbank ist gebrochen und ein Fliigel der- 
selben in die Tiefe nmgebogen; in die so 
entstandene Spalte sind die hangcnden Gneis- 
lagen eingepresst. Diese starke Dislocation 
ist deswegen interessant, weil die gefalteten 
Kalkscliicliten last senkrecht von einem 
0-3—1 m   mjichtigen   Aplitgange   durchsetzt 
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Werden, welcher in der obersten Kalkbank 
e"(let und keine Stoning aufweist, audi ein 
zweiter die Kalkbiinke scliief durchsetzender 
Aplitgang ist nicht gestort. Die Kalkschichten 
Waren also schon gefaltet, als der Aplit in 
s'« eindrang. 
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Die Kalkbiinke in den Lagern   bei VySkovic,  CJrowitz,   Zozlawitz, Vonsovic, 
SP% Dolan und Ckyii streichen fast durchwega   von   SO gegen  NW   niit eiuein 
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Einfallen gegen NO, somit conkordant mit den Gneislagen. Die Kalkbiinke bei 
Vyskovic werden von zwei schwiicheren, sich kreuzenden A.plitgangen durchsetzt, 
von denen der iiltere vom jiingeren verworfen wurde. Die Urkalkschichtea bei 
Strunkovic a. d. W. streiclien von SO gegen NW mit einem Einfallen von 25° 
gegen NO, wtilirend die Kalkscliichten am Patek, wo sich hochstwalirsclieinlich 
eine Verwerfung befindet, fast senkrecht von S nach N streiclien. 

Aus den angefuhrten tektonischen Erscheinungen geht hervor, dass das 
besprochene uralte Gneisgebiet sowohl bald nach seiner Entstehung als auch 
spater zahlreichen dynamischen Bewegungen durch Seitendruck and durcli Eruptiv- 
gestein unterlag. 

Eine allgeineine (Jbersicht der Lagerung und der auftreteiiden Eruptiv- 
gesteine des beschriebenen Gebietes  liefern die folgendeu Profile. 

Das Profil I. hat die Kichtung von SSW gegen NNO und zieht sich an) 
linken Ufer der Wolynka vom Brantelberg (Vodni'k) bei Winterberg iiber Spflle, 
Ufezovec und HradiSte" gegen Strakonic; siehe Fig. 2G. 

Das Profil II. verlauft parallel mit dem vorigen und zieht sich am rechten 
Ufer der Wolynka vom Westfusse des Venec iiber die Station Elcovic, den Cere- 
nec, Malenic, Gernetic, iiber die P.erge Ilora und Pfedinec; dasselbe weist am 
Oerenec und am Siidfusse des Bukovee interessante Verwerfungen auf; siehe 
Fig. 27. 

Das Profil III- streicht von W gegen 0 und erstreckt sich vom Suchy vrcli 
oberhalb Stachau iiber Ilodonfn, die Spiilka, Ckyii, llavrda's Muhle (Sebele der 
iilteren Karten), fiber Zalezly gegen Oujezdec; siehe Fig. 28. 

IJber den Urspriuifj des (incises und seiner Abftnderungcn. 

Bei weiten iiberwiegend sind in dem besproclienen Gebiete katogene Par*' 
gneise, wahrend Orthogneise nur untergeordnet auftreten. Was die Paragneis" 
anbelangt, so geht aus der mikroskopisclien Untersuchung der Probestlicke des 
grauen Gneiscs unseres Gebietes hervor, dass dieser Gneis infolge einer allge- 
meinen oder regionalen Metamorphose katogen aus ursprunglichen, festen klasti- 
schen Sediinenten entstanden ist, wobei neue Minenile ausgeschieden wurdeDi 
mogen sclion die Ursachen dieser Metamorphose tektonisoher, platonischer oder 

hydrochemicher Art sein, oder lioehstwahischeinlich sind alle diese Factoren thatig 
gewesen. — Auf eine Dynamometainorphose weisen kataklastische Structurefl 
liin, die wir bei mikroskopisclien Analysen ziemlich  biiuiig gefuiiden haben. 

Als ein ursprflnglich aus Sediinenten entstandener und (lurch Regional' 
Metamorphose utnkrystallisierter und weiter nicht umgewandelter Gneis des be* 
scliriebenen Gebietes ist besonders der graue kornig-Haserige und kornig-schuppig6 

Gneis anzuselien, welcher der Verwitterung weniger unterliegt und namentlich i'11 

Gebiete des Kubany verbreitet ist, wahrend die Mehrzahl der weiteren structu- 
rcllen Abiinderungen aus diesem kornig-fiaserigen und kornig-schuppigen Gneise 
zumeist infolge Contactwirkung, namentlich durcb die Binwirkung des Grants. 
Aplits und Syenitporpbyrs entstanden ist. 
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Durcl) die Contactwirkung des Granits und seiner Apophysen wird der Gneis 
stark schioferig, namentlieli feinschieferig und stark sclmppig bis glimmerschiefer- 
ai'tig, wie z. B. an der Bahnstrecke niirdlicli bei Malenic, ferner bei Zuzlawitz, 
"ySkovic, Zlesie, Ilostic usw. Aehnliche Umwandlungen des Gneises werden am 
yontacte stellenweise auch durch Syenitporphyrgiinge hervorgerufen, wie z. 15. 
lln Durchbruche der Bahnstrecke siidwestlich bei Malenic; ferner der Aplifc, wie 
''•• B. am nordwestl. Abliange des Hiigels Bor niirdlicli von Malenic, wo ein 05 m 
ttaclitiger Aplitgang im Contacte einen normalen Biotitgneis in feinkornigen, glim- 
roerschieferartigen Gneis umwandelte, welcher direct am Contacte Knollen eines 
l('i'ikornigen Gemenges von Amphibol, etwas Plagioklas und Biotit enthalt. Ver- 
gleiche Fig. 16. 

Der Amphibolgneis bei der Station Winterberg entstand am Contacte 
toit Syenitaplit; der Urkalk bei Zuzlawitz wurde im Contacte mit dem Granit- 
aplit serpentinisiert. Die Minettcgange weisen im Contacte gewohnlich keinen oder 
llllr unscbeinbaren Einfluss auf das Nebengestein auf. 

Durch M(!t,amorpliose entstanden audi Orthogneise, niimlieh der Porphyr- 
Sueis, der Augengneis und der Granitgneis7") aus Eruptivgestcinen; die- 
selben sind also vom grauen Gneis genetisch verscbieden. Hieber geliiirt audi der 
gfobkornige Granit mit etwas gneisartigem Ausselien vom Gipfel des Vimec, wiih- 
re"d am Scheitel des Hradiste bei Strakonic der Granit vollstandig die Structur 
'les grobkiirnigen Granitgneises angenommen bat. 

Dass der graue Gneis unseres Gebietes urspriinglidi ein Meeres-Sediment 
W;u', bezeugen audi seine Urkalk- und Graphiteinlagerungen; die Kalkbanke sowie 
au-ch die Graphiteinlagerungen sind meist concordant den Gneislagen eingelagert, 

•I'1 mitunter lagert eine Gneis-Lage oder -Platte concordant zwischen Urkalkbiinken 
°der es wechsellagern beide; es gibt Fiille, wo die Urkalkbiinke so viele Gneisbe- 
standtheile, namentlieli Glimmer enthalten, dass der Kalk schioferig wird und dass 
inanchmal in solcliem Kalkscliiefer die Gneisbestandtheile vorwiegen ; audi Graphit- 
Wattchen sind stellenweise im Kalksteine zerstreut. Es lasst sich hicr nur voraus- 
Set%n, dass die Urkalkmasse gleichzeitig mit der urspriinglichen Masse des 
Gneises entstand; und wenn diese durch Umwandlung krystallinisch wurde, so 
Silt dies audi von der Urkalkmasse. Bemerkenswert ist audi der Sphaleritgehalt 
iln Zuzlawitzer Urkalke, welcher zum Theil wenigstens sicherlich ein Absatz aus 
finer wiisserigen Liisung ist. 

tlber den Ursprung des Urkalkes und des (Jraphits. 

Dor Urkalk konnte urspriinglicli nur eine marine Ablagerung gewesen sein, 
^linlich wie der hercynisclie (graue) Gneis, in (lessen jiingerer Zone er gelagert 
l8_ti und seine Masse konnte bei einer so bedeutenden Miichtigkeit mancher Lager 
nicht durch Verdunstung (less Meerwassers entstanden sein.   Mit Ilinsicht auf die 

''•') Vergl. K. Hinteriechner: Beitiilge zur Kenntnis geolog. Verh&ltnisse Osibohmens, Der 
"Oeiggranit and die Dislocation vou Pottenstein. Jahrb. der k. k. geologischen Keidisaustult 1'J01, 
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game Erscheinung nnd namentlich mit Ifinsicht auf die charakteristische Lngerung 
des Urkalkes nnd des Graphits bleibt doch dents anderes (ibrig, als an einen orga- 
nischen, zoogenen und phytogenen Ursprung derselben zu denken. 

Dass die Urkalkmasse infolge starker Unikiystallisierung alio Spuren verier, 
vvelche auf ihren organischen Ursprung hinweisen wiirden, ist, abgeschen von dern 
sehr problematischen Eozoon eanadense und bohemicum, loicht begreiflich, 

Wir haben jedoch vorlier darauf hingewiesen, dass der bedeutendere Gehalt 
an Magnesiumcarbonat sicli bei lnanchen Urkalken des Bohmerwaldes durch einen 
organogenen Process schwer erkliiren Hesse, weil dem (lurch organisehe Thiitigkeit 
ausgeschiedenen Calcinmcarbonat nur wenig Magnesiumcarbonat beigemengt zu sein 
pflegt; weiter beinerkten wir, dass das Calciumcavbonat beispielsweise der Korallen 
aus Aragonit besteht, und das9 sicli dieser nach C. Eliment bei eiuer Temperatur 
von 60" C in gesattigter Kochsalzlosung mit Hilfe von Magnesiumsulphat grossen- 
theils in Magnesiumcarbonat umwandelt, wodureh sicli das Entstehen der Dolomit- 
rill'e jiingeren Formationen erkliiren liesse. Wir haben erwiihnt, dass sich durcli 
einen iilinlichen Process audi der griissere Gehalt an Magnesiumcarbonat mancher 
Urkalke wiirde erkliiren lassen, vvenn man feststellen wiirde, dass wenigstens 
manche Koraminil'ereu und Kalkalgen Aragonit enthalten. Vor der Beendigung 
dieser Betrachtung erschien eine bemerkenswerte Arbeit. \V. MeigenHU) fiihrt 
niimlich an, dass zwei von ilini untersuchte Foraminiferen, eine lebende und eine 
eocene Art, zwar Calcit enthalten, dass aber dafiir eine Reihe lebender Hydro- 
medusen und eine grosse Reihe von Zoantharien durchwegs audi Aragonit enthalten, 
und dass die Skelete mancher lebenden Kalkalgen zwar audi Calcit, eine 
griissere Reihe von ilinen, wie: Halimeda Tuna, Acetabularia mediterranean 
Cymopolia und Galaxaura jedoch Aragonit en thai ton. Dies sclieint fflr unsere 
Frage wichtig zu sein, denn wenn man fur eine mehr vorgeschrittene Periode des 
archaischen Meeres iiberhaupt ein organisehes Leben voraussetzen kann, so konnten 
es neben anderen niedr'gen Organismen vorzugsweise Kalkalgen gewesen sein. 
Die Foraminiferen und manche Kalkalgen liel'erten fiir die Entstehung des Urkalkes 
genug CalciumcarboDat in Form des Calcits, wahrend der griissere Theil der Aragonit 
fiihrenden Kalkalgen durch den oben angegebenen Process aus Aragonit timgewan- 
deltes Magnesiumcarbonat lieferte. Die Beimengung von Graphitbiattchen im Ur- 
kalke, der von dem Kohlenstoff der Algen, sowie auch die Beimengung von Quai'Z, 
der von Radiolarien stamnien wiirde, ware dann ganz natiirlich. 

Gegon den organischen Ursprung des Urkalkes und Graphits fiihrt man die 
Eigensehaften des Urmeeres an, aus dem der graue Greis entstanden ist, namentlich 
(lessen holie Temperatur, den Gehalt an verschiedenen Ldsungen und den hoheii 
atmosphiirischen Druck. Diese Einwendungen kiinnen nur fiir den ersten An la"f^ 
dieses Meeres ihre Geltung haben, verlieren dieselbe jedoch fiir die spiitere Ent- 
wicklung, namentlich fiir die obere jiingere Zone des grauen (ineises, der an Kalk- 
und Graphiteinlagerungen so reich ist. Am meisten steht hier die damalige MeereS- 
temperatur im Wege, welche  jedoch  zu  Zeiten,   wo  die  untere  Zone  des grauen 

S(l) W. Meigen: Beitrfige ziir Kennttiis des kohlensauren Kalkfis. Berichte der naturforsch. 
Gesellsvli. zu Freiburg i. Br. IS. Kill., Juni 1002. 

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



121 

Gneises im Entstehen begriffen war, auf ungef8.hr 80—70" 0 gesunken sein dtirfte. 
Dana81) rechuet fur das begiunende Leben dor Bakterien und Algen an der Oberfliiche 
der Ozeane eine Temperatur von 82" C, fur don Beginn des Thierlebens 49° C. 
Abgesehen davon, dass beitn Beginne lobondor Organismen kauin der Charakter 
des Thieres odor der Pflanze zu unterscheiden war, ist anzul'iihi'on, dass in den 
Geysiren von Island Algen noch bei einer Temperatur von 88° C, in den Geysiren 
•It's nordainerikanischen National parks bei einer Temperatur von 85° C loben, und 
dass, wie Steudel8*) angibt, von Protozoen Flagellatenculturen sicli an eine Tem- 
peratur bis von 70" C acconiodioron. 

W. K. Brooks83) setzt voraus,  dass das ursprttngliche einfachste organische 
Leben vom Cliaraktor dor unscheinbaren Moneren nur an dor Oberfliiche dor Ozeane 
°ei gleichmiissigen Wiirme- und Lichtverhiiltnissen entstanden stun konnte, und dass 
BUS jonon die mikroskopischen  Formen dor  Protozoen und Protophyten voni Cha- 
rakter   dor   Globigerinen  und   Radiolarien,  ferners Lebewesen vom   Charaktor dor 
Gattungen  Protococcus,   Coccosphnera,  Rhabdosphaera  und   Diatomea sicli differen- 
Zleiteu, die noch houte  an  dor  Oberfliiche  der   Ozeane leben und dor gesammteh 
ihierwelt des Meeres  Nahrung liefern.    Nachdem dann  der Meeresboden, haupt- 
stichlich duroh don   Sauerstoffgehalt  und  andere   physikalische  Processe, fur  ein 
Hiedriges organisches   Leben  geeignet geworden  war,  besetzten   einige  dor an^e- 
'iihrten pelagischen  Formen   den   Meeresboden,   wo ein  Kampf der Colonisten urn 
die   Ernahrung  und  dadurch   eine   Differenzierung   mid   Vervollkommnung jener 
Formen entstand, wiihrond die mikroskopischen, an dor Oberfliiche der Ozeane sich 
'''''   bewegenden  Formen  bei  immer  gleichbleibenden Lebensverhaltnissen  einer 
Ursache   zur   Umiinderung   entbehrten   und   sich   in   ahnlichen   Formen   bis houte 
'"'hiolton.  Bei dor Differenzierung dor Protozoen am Meeresboden und der Protophyten 
"> freiem Meere entstand  das  Bestreben,  die   Kxistonz (lurch Ausscheidung fester 
^orpeitheile zu schiitzen. Durch don Oberschuss an L-bensenergie der am Meeres- 
boden angesiedelten Thierwelt wurde das Wachsthum beschleunigt,  wodurch  die 
''rundrisse dor structurellen  Typon   entstanden,   denen wir im Algonkium und na- 
^entlich im Cambrium begegnen. 

Muthmasslich entstand also die urspriingliche alteste Fauna schon wiihrond 
'u'r Bildung dor Sedimente der unteren grauen Gneiszone boi einer Meerestempe- 
''atur von ungefahr 70—80° C. Zur /oil; der Bildung dor oboren grauen Gneiszone 
kaua os schon bei dor Differenzierung zur Bildung einzelner fester Korperbestand- 
theile boi einzelnen Formen vom Charakter dor Globigerinen, welcho Kalk, der 
Radiolarien, welche Quarz absondern, und dor Kalkalgen vom Charakter der CCCJO- 
sphaeren und Rhabdosphaeren und anderer bei einer Meerestemperatur von ungefahr 
50—600 C. Durch sio entstand die Masse des Urkalkes und des Graphits; der 
°i'ganisch(! Charakter ihrer festen Kb'rperbestandtheile konnte sich jedoch boi der 
8Pateren bedeutenden Umkrystallisierung nicht erhalten. 

"') J. Dana: Manual of Geology, 4. edit. pag. 441. 
8a) Steudel:   Obere Temperaturgrcnze  des Lebens.   Medizin.   Wochenschrift.    Mttrichei. 

Wl'- 7, 1901. 
**) W. k. Brooksi University Scientific Association, 1.895. 
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Die concordante Lagorung des Urkalkes und des Graphits im Gneise, die 
Wechsellagerung ihrer Biinke und Eiiilagerungen init den Gneislagen, das Ein- 
dringen tlieils der Kalkmasse, theils der Graphitniasse in die Mnsse des Gneises, 
des kalkhiiltigen und des graphithiiltigen Gneisschiefers, die zerstreuten Graphit- 
bliittchen irn Kalkstein, sowie der Quarzgehalt des letzteren sind Ersclieinungen, 
die eine Entstehung aus Meeressclilamm vom Charakter der Globigerinen, Algen 
und Radiolarien bezeugeo. Durch Dynamometamorphose wurde dann dieser Schlamm 
krystallinisch und in die heutige Lagerung zusainmengedriiekt, wobei die organisebe 
Structur vernichtet wurde. 

Pekanntlich kann der Grap b i t auf verscbiedene Art entsteben, namentlich 
aucb durch verscbiedene cbeiniscbe Vorgiinge, wie z. 15. beim Schmolzen des EisenS 
in Hochdfen aus Koblenoxyd. Liber den Unsprung des arcbaisclien Graphits herrsehen 
sicb vvidersprecbende Ansicbten; die meisten Geologen, darunter Fr, Ritt. Hauer, 
v. Giimbel und H. Oredner, Bischof u. a. meinen, dass derselbe oiga- 
niscben Ursprungs ist, iihnlich wie Antbraeit und Koble; M, I.ennofoy*4) er- 
kliLrte jedocb im J. 1879, dass der Graphit des bohmischen Massivs urspriinglich 
nicbt im Gneise vorbanden war, sondern spiiter in denselben gelangte durch aus 
den Erdtiefen emporgestiegene Dainpfe. Zu einein abnlichen Schlusse gelangte 
E. Weinschen k,85) nacbdem er die Lagerung und den petrographischen Charakter 
der Grapbitlager sowie aucb die nahen Gesteine, namentlicb die Lagerstiitten bei 
Passau und Schwarzbach-Krumau studiert batte. Er legt dar, dass bier der Graphit 
durch das Emporsteigen von Gasen entstanden ist, die hochstwahrscheinlieh von 
dem miichtigen Stockc des Plockensteingranits ausgiengen, und zwar durch Zer- 
legung des Kolilenoxyds, wobei die Koblensiiure und das Wasser die Nebengesteine 
zerlegten; die Mitwirkung organisclier Substanzen sei ausgeschlossen, und die von 
uus   bescbriebeuen8(;)   Sphaerolithe   (Pig.  29)   im   Graphitgneis   bei   Kchwarzbaoh, 

Fig. 29. Mikroskopische Struetur tier Sphaerolithe (1—2 mm nut. Gr.) in zerlegtem Graphitgneis 
bei Schwarzhac.1i. a) Zeriegter Graphitgneis, t>) Krcis von Graphitblattchen, auf welchen im Inneren 
i'in iweiter nnd im Centrum ein Graphitkern folgt; zwischen den Kreisen kann man Spuren der 
radialen Gruppierang des Graphits verfolgen; zwischen den Kreisen, sowie auch zwisehen dem 
inneren Kreise und dem Kerne lagert eine milchweisse Masse feinkflrniger Steatitstructur, die ein 

wenig auf die Structur einer nicht perforierten Kiesel-Foraminifero erinnert. 

"•') „Annales des Mines", 1879, 1. H. 
"') „Zur Kenntnis der Graphitlagerstiitten." Abh. d. k, hayer. Akadem. d. Wiss., 1897,, 

1',. XIX., IT. Aht.h. 
H6) J. N. Woldrich: dber eigenthttml. Graphjt-Concretionen aus Sehwarzbaeh !n Batmen. 

Verb. d. k. k. geolog. Reichaanst., Wjen, 1886. 
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welche an einen organischen Ursprung niahnen, liatten mit Organismen niclits zu 
'I'un. Es scheint jedoch, dass Weinschenk unsere Sphaerolithe nicht in der Hand 
fiatte, sondern andere grossere Kies-Krigelchen, welche daselbst nocli vorkommen. 
Obwohl sonst seine Erwiigungen bemerkenswert sind, liisst sicli durch die angei'iihrte 
Hypothese doch nicht jedes Graphitvorkommen crkliiren, namentlich nicht das Vor- 
kommen von Graphitgneis ohne eigentliche Grapliitlager, welches Gestein so oft 
"i der oberen Zone des hercynischen Gneises vereinzelt und entfernt von Eruptiv- 
gesteinen vorkomint, ebenso nicht die Graphitblattchen und Graphitkrystalle, die 
einigen Urkalkbftnken eingesprengt sind, dem anliegenden Gneise jedoch vollstiindig 
lehlon. In manchen krystallinischen Kalksteinen, die den Phylliten in Miihren bei 
Gls eingelagert sind, sind die Graphitblattchen nur an die im Kalksteine enthaltenen 
Quarzkorner gebunden, und das ist jedenfalls auifallend. 

Auch H. L. Barvif87) unterzog diese Frage einer Erwiigung durch eine 
eingehende Durchforschung theils des Graphitvorkommens ttberhaupt und namentlich 
des Lagers bei Schwarzbach, theils der petrographischen Structur nicht nur der 
Braphithaitigen, sondern audi der umgebenden Gesteiue und gelangte in seiner 
durch 17 Dunnschlifi'bilder ergiinzten Abhandlung zur entgegengesetzten Anschauung 
Weinschenks ftber die Entstehung des Graphits des Bohmerwaldes, niimlich 
(lass derselbe organischen Ursprungs sei. 

Pier * 30. Mikroskopisehe Structur eines Kiigelchens (2 nat. Gr.) im frischen Graphitgneise 
Schwarzbach- nach Barvif In. Centrum ein dunkler Graphitkern, welchem sich einigermasaen 
wdial eine von durchsichtiger farbloser Masse durchmengte Graphitmasse anschliesst; der Graphit 
^t mit Pyrit durchmengt; die durchsichtige Masse ist analog dor umgebenden Gneismasse, jedoch 
sehr feinen Kornea, ahnlich wie der Feuerstein in dor Kreide von Ruen and der Quarz in PMKHUM 

von Nen-Paka. 

H') J L. Barvif:   NSkolik ukdzek z mikroskop. struktury ruloviteho grafitu od Cern&o 
Potoku (Schwarzbach) v jiinich Cechitch. Vestnfk kral. Coske Spol. nauk, 1897, 6. 52. 
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Zuerst citiert Barvff die Ansicht Weinschenks und erw&hnt, dnss die 
Graphitadern in dem an Koblenstoff reichea Lyditscbiefer bei Z;ivis€ siidlicli von 

Prag in Spaltrissen vorkommen, in welche die Kohlenmasse aus der Umgebung i» 
dieselben eindrang, umkrystallisierte und dicselben ausfiillte. Rticksichtlich des 
Grapliits von Schwarzbach ervviihnt er, dass es ilim (lurch Verbrenneu compacten 
Graphits gelungen 1st, Merkmale zu gewinnen, die an Pflanzenzellen mahnen, wie 
solche audi v. GUmbel in bohmischer Kohle und ini Anthracit vorgefunden 
hat; Barvff fiihrt an, dass bier der Grapliit gleichzeitig mit Graphitgneis 
auskrystallisierte, dass wie die fthnliehe, von uns beschriebenen, und in i'rischem Gra- 
phitgneiseingelagerteKUgelchendeutliche Spuren einer organischen Structur aufweiseri, 
die er nanientlich unter den Nrn. 13, 14 und 15 (Fig. 30) abbildet. Derselbe 
schliesst, dass sowohl itn Grapliit selbst als audi im Graphitgneis Merkmale ent- 
halten sind, die mit grosster Wahrscbeinliehkeit vom organischen Ursprunge des 
Bohmerwaldgraphits zeugen, den er aus geologischen, structurellen und chemischep 
Grtinden zum grossten Theile fiir eine umkrystallisierte arcbaiscbe Kohle halt. 

Bemerkenswert ist unserer Ansicht nacli audi der Umstand, dass Eisenkies 
nicht nur im (iraphitgueis, somlern audi im Graphit selbst, sowie audi in den 
friilier angeftihrten Sphaerolithon vorkommt, somit iilinlicli wie in vielen Kohlen 
und in einigen Torflagern; dies weist auf einen gewissen Zusamnienhang des 
Schwefels mit Koblenstoff liin, wie dies in organischen Stoffen vorkommt, deren 
Gehalt an Phosphor wieder auf den stellenweise im Graphit reichlich enthalteuen 
Apatit hinweist. Die an Quarzkorner gebundenen Grapliitsdiiippchen im Kalksteine 
bei OIs in Miihren diirfteu vou Diatomaceen stammen, 

Relatives Alter des grauen (hercynischen) Gueises IIIKI der Ernptiv- 
gesteine. 

Im bohmisch-baierischen Grenzgebirge liisst sich der bojische Gneis der unteren 
Stufe Becke's"*) im niederosterreichischen Waldviertel und der unteren Gruppe 
des rothen Zweiglimmer-Gueises Rosiwal's89) zwischen der Schwarzawa und 
Zwitawa vergleichen. Der hercynische (graue) Gneis entspricht wohl der zweiten 
Stufe und einer Ubergangsphase dor dritten Stuffe Becke's (dasselbe gilt vein 
Gebiete der oberen Nezarka), '•'") der Gruppe des grauen schieferigen Gneises 
Rosiwal's und der zweiten Stufe des grauen Gneises und zum Theil der dritten 
Stufe F  E. Suess'.?1)    Der obere Theil  der dritten  Stufe Becke's,  die drift'1 

HH
) F. Becke: Die Gneisformation des niederfisterr. Waldviertels. Tschermak's Minei- 

petrogr. Mitth. IV. 1881. 
"'•') A. Kosiwal: Aus dem krystall. Gebiete zwischen Schwarzawa und Zwitawa. Verhandl- 

d. k. k. geolog. Reichsanst. 1896—1896. 
w) J. N. Woldfich: Geolog. studie •/, jiznich Cech. I. Oblasf. hornf EoHvky. Archiv Pr0 

pfirodov. vyzknm Cech, X!., 5. <i. Praha 1898. (Geolog. Studien aus Sudbflhmen. I. Gebiot der 
oberen NeiSarka. Arcliiv f, naturwissensch. Durchforschung BOhmens. XI. Nr. i. Prag isns.) 

'") I('. E. Sunss: Der Bail des Gneisgebietes von (iross Bittesch und Namiest in MahreB' 
Jahrb. d. k. k. geolog. Reichsanst. isi)7. Der Granitzug »«" Rnrrv in MHhi-nn .TnViHi H. k. 1 
geolog. Reichsanst. 1901. 

Ton Borry  in Mfthren. Jahrb.  d. 
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Gruppe der Phyllite Rosiwal's und die letzte Stufe der Phyllite und Scbiefer 
*• E. Suess' kommen im Gebiete der Wolynka selbst nicht vor; freilicli siad sie 
nn weitoren liohmerwalde vertreten. 

Granulitgneis, Biotitgranulit und Granulit kommen im beschriebenen Gebiete 
nur untergeordnet in einzelnen, zwischen Gneislagen gelagei'teu Banken vor, aim- 
licli wie wir dies im Gebiete der Nezarka iin bohmisch-mahrischen Hochlande 
gefunden haben und wie es A. Rosiwal aus dem Gebiete zwischen der Schwar- 
zawa und Zwitawa anfuhrt. Die Lagerung dieser Granulite bezeugt, dass ihre Ent- 
stehung der Entstehung des Gneises analog ist. 

Dass der Grauit unseres Gebietes jiinger als der Gneis ist, gebt daraus 
hervor, dass er den Gneis an vielen Stellen durchsetzt und auf denselben eine 
Contactwirkung ausubt. Zepharovich erwiihnt, dass abseits von unserem Ge- 
°iete, namlich bei Vlkonic, nordwestlich von Rabf, dor Granit iiber Gneislagen 
lagert; audi die Gneislagerung um die Naliofaner Granitinsel nordlich von Ckyh, 
W(> am Sttdrande der Insel die Gneislagen unter den Granit einfallen, am Nord- 
I'ande jedocli vom Granit abfallen, wiire nicht moglich, wenn der Granit entweder 
alter oder gleich alt mit dem Gneise wiire; auf das juiigere Alter des. Granits weisen 
{iucl> theils zahlreiche schwiichere Apophysen eines Granitgaages bin, die concor- 
dant zwischen die Gneisscliichten eindringen und sich auskeilen, wie es unser 
1}'ld (15.) vom Siidabliange des Iliigels Bor nordostlicli von Malenic zeigt, theils 
"liichtige Granit-Lagergange. 

Auf das Alter der Aplite und ihre Entwicklung wurde sclion bei Beschrei- 
bung derselben hingewiesen. Nach Rosenbusch hangen die Granitaplite mit dem 
wanitmagma zusammen und sind ein Product der Spaltung dieses Magmas, welcbes 

Fig.  31. 
Alter  nac 

Idealschcma  dor einander durchsetzenden Eruptivgesteine  im   NN olyuka-Thalo  ilirem 
h. 1. Grids,  2. drkalk,  .'!• Granit,  :!.' Granit-Lagergang,  3." Granitapopkyse,  4. Aplit, 

5. Syenitporphyr, (i. Minette. 

a,|t'h in unserem Gebiete reicb an Bor war, wie es die Turmalinaplite be- 
2evigen1 Die Syenitporphyre des beschriebenen Gebietes besitzcn eine doppeltc Feld- 
"Patgeneration, es ist jedoch stellenweise die erste Generation nur mikroskopisch 
r^twickelt, so dass sich hier ein Ubergang zu nichtporphyrischen Gesteinen zeigt. 

's kommen bier audi tJhergangstypen der Eruptivgesteine vor, die von den Syenit- 
l'orphyren allmahlig  zu den  Minetten,   den jungsten Eruptivgesteinen unseres Ge- 
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bietes,, liiniiberfuhren, und es Iasst sirk den einzelnen Bestandtheilen mid der che- 
mischen x\nalyse dieser beiden Gesteine uacli nieht bezweifeln, dass sie geuetisch 
verwandt sind. Endlieh geht aus der Structur und dem Vorkommen aller hier be- 
schriebenen Eruptivgesteine hervor, dass im Wolynka-Thale erne Gruppe von Eruptiv- 
gesteinen vorkommt, die durch eine Spaltung des Magmas aus der Granit-Diorit- 
Reihe im Sinne Rosenbusch's entstanden ist. 

Ein ideales Schema des relativen Alters der Eruptivgesteine, welche theils 
den Gneis und den Urkalk, theils einander durchsetzen, gibt uns die Fig. 31, in 
welcher die Gneis- und Urkalkbanke, ein Granitstock mit einer kleineren Apopbyse 
und einem Ausliiufer eines Lagerganges angedeutet sind; den Gneis, Urkalk und 
den Lagergang des Granits durchsetzt ein Syenitporphyrgang, alle diese durchsetzt 
ein Aplitgang und endlieh durcdisclmeidet alle angefiihrten Gesteine ein Minette- 
gang. Rosenbusch fiilirt freilicli an, dass die lainprophyrisclien Ganggesteine 
durchwegs alter als die aplitischen zu sein scheineu. 

Faltung der archaiechen Gesteine des Bohmerwaldes. 

E. Suess reiht das ganze bohmische Massiv in das gefaltete variscini- 
8che Gebirge ein, dcssen Hauptfaltungsprocess er in die Zeit des spateren 
Carbons verset/t. Wir haben im ersten Theile dieser Studien, welche das Ne2arka- 
Thal*) behaudelteii, darauf hingewiesen, dass die Faltung des bohmisch-mahrischen 
Hochlandes sclion viel fruher begonnen hatte, und zweifellos gilt die audi vom 
Bbhmerwalde, welcher schon aus dem algoukischen Meere als ein Gebirge uber die 
Meeresflache emporragte. Die Faltung scheint hier sehr alt zu sein, denn die Gneis- 
und Urkalklagen waren schon gefaltet, als der Aplit im Urkalkleger sftdostlich bei 
Modlenic in dieselben eindrang. Doch dauerte die Faltung noch weiter, denn audi 
manche Aplite und Syenitporphyre weisen eine kataklastische Structur auf, Zwei" 
fellos wirkte spiiter auf die Bewegung des Bohnierwaldgesteins eine faltenbildende 
Kraft, die von dem Bogen der Allien ausgieng, und zwar vorwiegcnd eine Kraft 
die gegen NO einen Druck ausiibte, somit von SW kam und den Bohmerwald in 
der Richtung von SO gegen NW (Richtung des Bohmerwaldes) mit einem Kinfalleu 
gegen NO faltete, aber theilweise wirkte auch eine Kraft, die gegen NW draught 
von SO ausgieng und den Bohmerwald theilweise in der Richtung von SW gegen 
NO mit einem Einfallen gegen NW faltete (Richtung des Erzgebirges, die im siid- 
lichen Theile des Bohmerwaldes vorkoilimt); dass noch nach dem Enipordringcn 
der Minette im Bohmerwaldgtbiete tektonische Veranderungen und bedeutende Vet'- 
werfungen entstanden, bezeugen einige unserer Profile, nainentlich das Profil 14 und 
15; durch Zusaninienpressen entstand an den Contacttlitchen eine schieferige Structur 
mancher Gauge des Syenitporphyrs und der JMinetten. 

Die Bewegung der Alpen begaiiu uacli E. Suess schon wivhrend der ineso- 
zoischen Aera und hatte,   wie  wir glauben,  einen Kinlluss auf die freilicli laogsft' 

*) Siehe Citat 91. 
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mere, in den angeftihrten Richtuugeu stattfindende Bewegung des Bohmerwaldes. 
tnfolge gleichzeitiger TMtigkeit beider fruher angefuhrten Kriifte entstanden 
im bobmisclien Massiv von Siiden nach Norden streichende Spaltrisse (Richtung der 
Moldau); hiuher gehort in unserer Gegend ein interessanter Spaltriss, resp. cine 
Senkurig, die 9 km lang, durchschnittlich 0-5 km breit ist und sich von S in der 
Gegend von Oernfitic gegen N bis hinter Vorder-Zborovic hinzieht; dieser Spalt- 
riss, langs dessen dio Wolynka iliren Lauf niumit, existierte schou zur Miocaen- 
zeit, worauf schou oben hingewiesen wurde. 

In den Alpen zeigt sich eiue allgeineine BewegUDg nocli zur Zeit der Ab- 
lagerung der niittelkaenozoischen Ablagerungen, und die grosste Bewegung faud in 
ttachmiocauer Zeit statt; es scheint jedoch unwahrseheinlich, dass ein Tlieil des 
Bohmerwaldes uoch wahrend dieses Zeitalters durch den Faltendruck geschoben 
worden ware, wie es hochstwahrscheinlich mit dein bohmisch-mahrischen Hochlande 
"er Fall war; Iteste der Auslaufer uiiocaener Schichten lagern im Wolynka-Thale 
l)(,i Malenic in einer Ilohe von ungefiihr 490 m, im Hlanic-Thale iu einer Ilohe von 
472 m, wiilirend sie im bohmisch-mahrischen Hochlande noch iu einer Ilohe von 
600 m iiber dcni Meere geiagert siud. 

Der Bohmerwald, welcher fYuher bedeutend holier war als heute, unterlag 
Wahrend der langen geologischen Perioden seit den Zeiten des Algonkiuuis einer 
W('itgehendeu Denudation, welche in dein von uus beschriebenen Gebiete zuniichst 
Blanche lakkolithartigen Granitpartien denudierte, die heutzutage in unregelmasigen 
Inaeln aus dem Gneise emporragenj 

Enlstebuug des Wolynka-Tkalei 

Die Quellen der Wolynka belindeu sich im ersten Nebemucken des Bohmer- 
waldes, der sich bei einer mittleren Holie von 1000 m parallel mit dem Ilaupt- 
l'ucken hinzieht, welcher langs der Grenze von SW gegen NO bei einer mittleren 
Hohe von 130') m verlauft; ein zweiter paralleler Nebenrttcken, von 500 m mittlerer 
Holio durchschneidet den Fluss zwischen Zuzlawitz und Ckyil. Das am Fusse des 
Kubany liegende Quellengebiet ist ziemlich schmal; es breitet sich zwischen den 
Snellen der Moldau und der Wotawa aus. Das gauze Flussgebiet der Wolynka 
"mfasst 422 km2. 

Das Wolynka Thai erinnert von der Hauptquelle beim Ernstberg bis zu 
Seiner EinmUndung in die Wotawa in Strakonic an das obere und mittlere Thai 
('e'' Wotawa und an das der Blanitz (Flanitz); es sind dies drei tektonisch interes- 
Sa"le, fast parallele Flussliiufe, die fast senkrecht auf die Gebirgsriicken des 
bohmerwaldes verlaui'en. Das Wolynkathal ist im Ganzeu ein altes, durch Erosions- 
H'atigkeit erweitertes Querthal, das sich von SSW gegen NNO hinzieht; es besitzt 
Jedocli namentlich im oberen Quellengebiete und im Mittellaufe viele Abweichungen 
v°n dieser Richtung, die vein geologischen Baue der Gebirgsriicken und von alten 
kpaltrissen abhiingig siud.    Dieses   Thai   exihtierte   im   Ganzeu   miudeslens   schou 
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wahrend der Miocaenzeit; eio Shnliches Alter fuhrt E. Tietze02) I'iir Rile Thaler 
in der Umgebung von Krakau an, namentlioh I'iir das Thai der Weiclisel hoi Kra- 
kau, fur einige Thaler der Umgebung von Qlmiitz und i'iir das Thai, welches sich 
von Locnov in Mahren fiber Opatov und Jiohni. - Triibau gegen Wildenschwert 
binzieht. 

Das gauze Wolynka,-Thal entstand jedoch zum grtissfen Theil niclit (lurch 
eine nach riickwiirts wirkende Erosionsthiitigko.it, sondern nur die Tliiiler seiner 
Quellenzuflusse, niiinlich des Ernstberger, des Helm-, Kfesaner- und des Gansau- 
baches oberhalh Winferberg; unterhalb dieser Stadt wui'de das Thai (lurch die von 
oben nach unten wirkende Erosionsthiitigkeit in alten tektonischeu Spaltrisseu 
erodiert. 

Die Liiufe der Quellenbiiche, des Ernstberger-, des Helm- und des Gansau- 
Baches befinden sich in ziemlich breiten Thalfurchen, von denen sich die beideD 
ersteren vor Winterberg etwas verengen. Durch die Verbiudung der friiher ange- 
fiihrten vier Bache bei Winterberg entstand die Winterberger-Mulde, wo sich zur 
Diluvialzeit eine seeartige Anschwellung befand. Das Wasser derselben nagte unter- 
halb Winterberg ein bedeutendes, tiefes Erosionsthal aus, indem es bier zweifellos 
einem Spaltrisse ini Gneise folgte, der sich von Stiden nach Norden zog, parallel 
und wohl audi gleichzeitig niit dem Spaltriss von Wolin. An beiden Ul'em des 
Flusses ziehen sich unterhalb Winterberg fast scnkrechte Wiinde bin und am 
linkcn Ufer eine interessante Erosionsterasse. 

Bei Zuzlawitz wendet sich das Thai gegen NO und wird breiter, ohne dass 
bier ein Zufluss vorhanden ware; am reehten Ufer ragt ein Ausliuiier des Kalk- 
riickens Opolenec empor, der sich ostlich zum breiten Thale des Boranovicei' 
Baches senkt. Dieser Auslaufer war bei hohem Wasserstande der Wolynka und des 
Bofanovicer Baches wahrend der Diluvialzeit, wahrend welcher sich hier audi del' 
Mensch aui'hielt, nur von der Siidseite zugiinglich. Durch den Zufluss des genanuten 
Baches am reehten und der Spiilka am linken Ufer breitet sich das Wolynka-Thal 
uuterlialb Bohumilic bedeutend aus, zweifellos infolge der Mitwirkung dieser einst 
miichtigeren Gewiisser. Ndrdlich von Bohumilic durchschneidet das Thai den zweiteii 
Gebirgsnebenriicken und es scheint, dass der inachtige Gang des Syenitporphyrs, 
welcher ndrdlich von Bohumilic das Thai quer durchsetzt, dem schnelleren Ab- 
fliessen der Gewiisser wahrend der Diluvialzeit noch Widerstand leistete, so dass 
sie hier (bei Zuzlawitz) eine seeartige Stauung bildeten. 

In nordostlicher Richtung i'olgt das breite Thai von Ckyfi mit einem schwa- 
chen Zuflusse von Norden; dasselbe vorengt sich ostlich von Ckyfi vor Syeni*'' 
porphyrgangen, welche das Thai quer durchschneiden; das Erosionsthal wendet sich 
hier gegen SO bis unterhalb Eleovic und verfolgt hdchstwahrselieinlieh einen alten 
Spaltriss der Bohmerwaldrichtung; dasselbe wird bei der Eininundung des BoSicet 
Baches etwas breiter und vorengt sich wiedcr vor einem Syenitporphyrgangei 
hierauf setzt es sich  in  nordostl.   Richtung bis  zu  Havrda's   Muhle (Sebele) f°|lj' 

M) 1*1. Tietee: Die geognoBtiechen Verhftltnis«e dor Gegend  zwischen Landskron und &e" 
witscli. Jahrb. d. k. k, geolog. Reichsanst., Wien, JJ. 61., H. 3. u. &., 1901. 
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liinter der es wieder breiter wird und die anmuthig8te Partie bildet, iiber welcher 
sich der bewaldete Venec erhebt; dieser Theil erinnert an voralpine Thaler. Zur 
Diluvialzeit war hier an der reohten Seite ein Zufluss von Zalezh (lessen Rinnsal 
neute trocken ist. Hinter diesein Zuflusse, liinter der Station Elcovic, verengt sich 
wieder das Thai, indem es einen miichtigen Syenitporphyr-Gang durchsetzt, urn 
sodann in die breito, in oatlicher Richtung sich liinzielieude Mulde von Maleuic 
zu iibergehen. 

Diese Malenicer Mulde wird im Nordosten von einem miichtigen queren 
kyenitporphyrgange abgeschlossen, vor welchem das Wasser wiihrend der Glacial- 
periode eine Hohe von mehr als 10 m liber dem heutigen Elussbette crreichte; 
111 diese seeartige Stauung floss das Wasser eines heute schwachen Zuflusses von 
NW, namentlicli jedoch das Wasser des damals miichtigen Zalezler Baches, welcher 
''ier eine breite Rinne und liohe Accumulationsterrassen zuriicklies. Hinter dem 
kyenitporphyrgange norddstl. von Malenic wird das Thai enger und wendet sich 
Segen NW, somit parallel zur Thalpartie zwischen Okyn und Elcovic, worauf es 
S1ch in einem doppelten Bogen mit zunelimender Breite bei Minibergers Miihlc 
Wieder nach SO wendet, wo es einen miichtigen queren Syenitporphyr-Gang durch- 
Sfitzt und sich sodann in nordostlicher Richtung gegen CernStic wendet. 

Von hier setzt sich ein durchschnittlich 03 Jem breites und 9 km langes 
oereits besprochenes Thai im Ganzen in iiordlicher Richtung iiber Wolin bis hinter 
"order-Zborovic fort, wobei es einen alten Spaltriss (hochstwahrscheinlich eine 
Senkung) verfolgt. Kleine Abweichungen von dec Hauptrichtung dieser Thalpartie 
Sind zuerst gegen W und dann gegen 0 gerichtet; das Thai verengt sich ein wenig 
nur bei NemStic, wo in dasselbe ein auffallender Gneisriicken quer auslauft. Dieser 
Auslaufer ist ein Beweis dafiir, dass dieses Thalgebiet nicht erosiveu, sondern 
tG'<toni3cheu Ursprungs ist. Die Erosionsthiitigkcit ware, mochte sie fluss- 
a,ifwarts oder flussabwiirts gewirkt haben, diesem Ausliiufer, dessen Gestein 
lllcht harter ist als der umgebende Gneis, nicht ausgewichen, sondern hatte ihn 
1,1 derselben Richtung des Thalcs entweder gegen Norden oder gegen Siiden duich- 
Sc'initton. Die besprochene Thalrinne wird nordlich von Vorder-Zborovic durch 
einen ziemlich niedrigen queren Gneisriicken abgeschlossen, welchen die Erosion 
ln derselben Richtung leichter durchgeschnitten hatte, als den Syenitporphyrgang, 
uurch dessen engen Spaltriss vormiocaenen Alters das Flusswasser weiter rliesst. 
*ln weiterer Beweis fur den tektonischen Ursprung des Thales bei Wolin besteht 
In dem Mangel an seitlichen Zufliissen desselben; am rechten Ufer besitzt hier 
<*er l^hiss ausser einigen kurzen Graben bei Wolin keine Zuflusse, am linken 
Ufer ausser dem Bacliloin bei NiSovic nur den Starauer und PfeSnicer Bach, 
v°n denen nur der erste und dritte etwas zur Thalerweiterung der Wolynka 
^eitrugen. 

Hinter der Felsenenge bei Vorder-Zborovic breitet sich das Thai im Gneis- 
S^biete bedeutend aus; dieses zieht sich am rechten Ufer mit bedeutenderen An- 
'^lien hin, die bis 562 m Meereshohe erreichen, am linken Ufer jedoch in einem 
Sc'imalcn Streifen gegen Strakonic; dieser Streifen trennt die heutige alluviale 
^halebene von den kaenozoischen Absiitzen, die sich in einer welligen Ebene nach 
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Westen bin orstreckeu. Zweifellos war aucb dieses Flussthal von kaeuozoischen 
Ablagerungen bedeckt, wolclie das Wasser der Wolynka abschweniinte bis aul' 
Iteste miocaenen Schotters, die sicb siidlick und siidwestlicb oberlialb Ilacovic er- 
balten liaben. Durch die Tbalenge bei Vorder-Zborovic war das Wasser der kaeno- 
zoischen liucht von Strakonic init deni Spaltriss von Wolin verbunden, (lessen 
Gewiisser weit nach Siiden reicliende Sedimente absetzten, die spater von diluvi- 
alen Gewiissern der Wolynka weggeschweinnit wurden bis auf geringe Ueste von 
Then, welcbe sich bei Bohac's Ziegelofen uuterbalb Wolin, bei Woliii selbst, 
unter Starau und bei Maleuic erliielten. 

In das angefubrte nordliche Thalgebiet der Wolynka niuudet am liuken 
Ufer der Suiiraticer und am rechten der Milivicer Bach, welcbe zur Thalerweite- 
rung beigetragen baben. Der letztere Bach, welcber wiilirend der Glacialperiode 
viel miichtiger war, fliesst in einem 5'5 km langen Laufe von S nach N, last 
parallel mit dem Tbale von Wolin und wahrscheiulicb folgt er aucb einem alten 
Spaltrisse in der Moldau-IUcbtung. 
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Vorliistorische DruikmiLler alluvialcn Alters. 

(Mine Zweifel war das Wolynka-Tbnl sclion zur pracliistorisclien Zeit ziem- 
'icli zablreicb besiedclt; dies bezeugen iiaincntlicli zwei Wallbauten, und zwar 
u"i „V6nec" (Przino) am recliten Wolynka-Ufer zwiscbon Okyn und Malenic und 
lll» „IIi'adiSte" bei Sousedovic am linken Flussufer, siidwestl. von Strakonic, beide 
s'"d Steinwiille. 

Die Wallbauten am Venec entdeckten wir im Jalire 1873 und beschrieben 
s'<> freilich nur allgemein im J. 1875,') da der Besitzer des Gutes Elcovic eine 
Weitere eingehendere Durcliforsclmng und ein Durchgraben des Walles nicbt er- 
btubte. Der etvva 4600 tri- umfassende Sclieitel des Berges ist von drei losen 
Steinwallen uingeben; der innere bocbste, ungefiilir 245 m lange Wall ist zieni- 
** erbalten, obwohl stellenweise bedeutend zerfallen und lehnt sicli an der Nord- 
Seite an einen natiirlichen Felsen an, von dein aus sidi eine sclidne Aussidit in 
das Wolynkatbal darbietet. Am ostlicben, siidlidioii und westliclieii Abbitnge des 
"«rges verliiuft in einer Entfernnng von iingefiibr 40 bis 70 m vom orsten elfl 
zweiter stellenweise noeli boberer und iniiditigcrer Wall als der erste; an der 
Siidseite sind Reste eines dritten Walles. Die von uns im Innerii der Wallbauten 
aillgeliiii(J(:nt!n Sdierben weisen ungefiilir nul' das (!. Jalirliundert n. Clir. bin. 

D i e W a 1 I b a u t e n bei Sousedovic durcliforscbten wir vorliiufig im J. 1874 
""d sodium eingebend im J. 1892 mit Hilfe von 10 Arbeitern durcb ein eine Wocbe 
'''merndes Graben.2) Der Scbeitel des Hiigels ist von einem miicbtigen, zusammeii- 
K'-backenen, etwa 425 m langen Steinwalle umgeben, welcben Z e p h a r o v i cb 
fui" eine natiirlielie Gneiskrone gelialten bat; auf der Siidseite, von welcber der 
Wig zugiinglicber ist, befindet sicb eine Vorbiirg, die ebenfalls von einem SW m 
langen, aber niedrigeren Walle umgeben ist. 

'.) J. M. Wolilrich: WaUbauten ira siidwestl. BtHunen. — Mitt.li. d. Anthrop. Geaellich&fi 
Wen, 1875. 

') J. N. Woldfich: Beitrage zur Urgeachichta Bohmens. — Mitth. d. Anthrop. Gesollsch. 
Wiea, H. XXIII, 1893. 

0* 
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Da der Berg Hradiste auf der nordlichen, osMiclien und westlichen Seite 
steile Abhange besitzt, HO waren hier keine weiteren Wiille noting. Der Haupt- 
wall ist von aussen 7—18 m, nacli Innen 3—4 m hoch, besteht aus Steinblocken 
und Resten von Kohle, Asche und Lehm; die Kohle wurde nur einmal ange- 
ziindet, das Zusammenbacken der Steine und des Lehms geschali also nur in ge- 
ringem Masse; denn es war hier wegen der von Natnr aus gescliiitzten Lage des 
Ortes kein festerer Wall notliwendig. 

Audi der 3—5 m hoho Wall der Vorburg war durcli eine Kohleneinlage 
zusaminengebacken. Die schief gegen das Thai abfallende Westseite der Vorburg 
war in ahnlicber Weise durch Kohle, Sand, Lehm und Steine ausgeglichen. Nach 
den irn Innereu des Hradiste von uns ausgegrabenen und beschriebenen Scherben 
gehoren diese Wallbautcn dem sechsten bis siebenten Jahrhundert n. Chr. an. 
Dauernd wurde die Burg nicht bewohnt. 

A Ite Stollen bei Ckyh. In unseren eben angefuhiten Schriften be- 
schrieben wir einige alte Stollen und kunstliche Ilohlrauine bei Ckyn. Gleich sfld- 
westl. hinter diesem Orte befindet sich in einer Gneiswand am rechten Wolynka- 
Ufer ein ungefiihr 2 m holier, 44 m langer und bis 3 m breiter Stollen, der in 
siidostlicher Richtung verliiuft; derselbe ist auf primitive Art ausgebrochen und 
hort auf einmal mit voller Hbhe auf; in der hinter en Wand durchsetzt den Gneis 
ein scliwacher Gang reinen Quarzes und beim Ende des Stollens befindet sich ein 
2 m tiefer Brunnen, dessen Wasser den Boden des Ganges zu erreichen pflegt. 
Dieser Stollen stammt walirscheinlich aus einer praehistorischen Zeit; ob er einen 
anderen als einen bergmannisehen Zweck hatte, liisst sich nicht feststellen. 

Ungefiihr eine halbe Stunde weiter nach Suden fanden wir am selben Ufer 
zwischen zwei Miihlen ebenfalls zwei kunstliche Ildhlungen. Auf einem schinalen 
Pfade kommt man zuerst zum Ausliiufer eines Felsens, in dein sich eine von Ilauch 
geschwiirzte Nische befindet und dahinter einige stufenaitige Gruben; fiber diescn 
kommt man in einer Iliihe von ungefiilir 2 m uber dem Eiusse zum ersten 1 «' 
breiten und 1"5 m hohen Stollen. welcher oben in Form eines scharfen ]]ogens 
ausgebauen ist und einige Meter ins Innere des Gneisfelsens fiihrt. Abseits befindet 
sich ein zweiter, ebensogrosser, jedoch oben rund gewolbter Stollen; die hintere 
Wand beider lliiblungen enthiilt nur Gneis und keine Giiuge. Ihr Zweck liisst 
sich nicht feststellen, vielleicht hiengen damit religiiise Gebriiuche zusaminen. 

Am Eipovecer l{,iicken, welcher sich am rechten Wolynka-Ufer hinzieht, 
wui'den bronzerne Paalstiibe gefunden, die im Landesmuseum niedergelegt sind. 
Auf denrFelde bei ModleSovic fanden wir vor Jahren dicke, aus einem grapbit- 
haltigen und andere aus sandigeni Lelim verfertigte Scherben, die nicht von Urnen, 
sondern von griisseren Gefiissen stammtcn; ein soldier Scherben stimint mit einem 
auf der Vorburg des Hradiste gefundenen Scherben vollstiindig iiberein; der lehmig" 
sandige Sclierben war mit Graphit verziert; da hier auch zahlreiche schwarze, 
(lurch Kohle gefiilbte und mit Pflanzenresten durchmengte Erdknollen vorkamen, 
so befand sich hier wohl eine praehistorische Ansiedelung. Siidlich bei Malenic 
fanden wir unterhalb des Waldcbens iiber der Bahnstrecke Reste einer Urne. 
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Von domain linken "Wolynkaufer auslaufendeu Gneisfelsen welclier „IIradec" 
genannt wird, beschi'ieb J. V. Zellzko3) eine interessante Reilie von Gegen- 
stiinden, die beim tieferen Ackern des Feldes daselbst gofunden wurdeni; und zwar 
einfache, gesclimiickto und sternformige Lelimwirtel; eine lleilie von Sclierbeii, 
welche von freier Hand oder auf der Topferscheibe verfertigt waren, einjge verr 

zierte Thongefiisse, ein sogenanntes Lehm-Gewicht; ferner aus Eisen: eine Hacke, 
Gin gerades und gekriimmtes Messer, mit einer Offnung verseliene Pfeile, Lanzen- 
spitzen und einige Schmuckgegenstiinde; ferner eine Menge verkolilten Weizens 
wit einzelnen Bohnen, und Kornern von Korn und Lolcli. In der Mitte des Grund- 
stiickes befand sicli an einigen Stellen ein rotlilicber Boden und Reste verkolilten 
Holzes. Zelizko setzt voraus, dass liier ein holzernes Gebiiude stand, wie es der 
Name „Hradec" bezeugt, und dass die angefuliiton Funde jn das Zeitalter der 
Sravischen Wallbauten fallen. Dies bezeugt wirklidi ein Gefiiss mit einem 
well'igen Ornament, Grapliitsolierben und einige weitere Sclierbeii von Gcfilssen, 
(lie auf der Topfersclieibe verfertigt sind, sowie die Melirzalil der eisernen Geriithe 
Und Waffen; die Stelle war also zu jenor Zeit bewolmt. Die auf Zelfzko's Taf. II abgebil- 
deten Sclierbeii, einige Sclierbeii der Taf. I und das Gefiiss 20 auf Tafel III, ge- 
horen aber entschieden der Hallstattperiode an und stammon von Urnen. Dieser 
^elsvorsprung ist von siidliclier und iistliclier, ein wenig audi von nordlicher Seite 
•I'lrcli natiiiliclie steile AbfiUle ziemlicli gescliiit/.t, aber auf der zugiingliclien West- 
Seite fanden wir keine Spuren einer Umwallung oder Befestigung vor; es konnte 
a'so dieser Fundort cine bedeutendere  Burg oder Umwallung   niclit gewesen sein. 

Der fleisige und begcisterte verstorbene Localarcheologe C. Ludikar forsclite 
unemriidlidi nacli vorhistoriselien Denkmiilern in der Unigebuiig von Strakonic, 
^esclirieb viele verdienstvolle Funde ausser dem Gebiete des Wolynka-Tliales,4) 
Was er jedocli fiir megalitbisclie Denkniiiler am Westfusse des HradistS, am Gbil 
"id im Lipawicer Walde liielt, sind durchwegs natiirliclie, durcli Verwitterung und 
•Denudation entstandene Erscheinungen. Was an dem Hiigel ist, welclier sicli beim 
Wege unter dem V li s tra genannten Berge befand und von neun liohen Steinsaulen 
uuigeben sein sollte, liisst sicli lieute nicht feststellen, da der Hiigel lieute abge- 
fragen und die Steine weggeschaffr, sind. 

Aus den letzten lieidnisclien Zeiten sind beim Wolynka-Tliale einige Ilaine 
''''lialten, von denen wir ausfiiliilich besonders den „Ha)ek" iiei Putkau mit seinen 
Wohi erlialtenen Wallen beschrieben liaben. Hier fiigen wir nocli hinzu, dass audi 
('ei' Hiigel „Patek" bei Malenic ein soldier beiliger Hain war; durcli seine Lage 
s<>wie durcli die Rests seiner Erdwiille erinnert er vollstiindig an den Hajek bei 
Putkau. 

Am Scheitel des Patek, von wo eine schiine Aussicbt in das Wolynka-Thal 
18ti liegt kleines Gestein in einem Kreise von etwa G m Durcliniesser gereilit; am 
^iidwestabliange zieht sicli im Halbkreise ein wallartiger Weg und etwas liiiher ein 

sta,rof._ 
ZfiitBohr 

') J. V. Zelizko: l'fedliistoricke nalezy na ITradci U Nemfitic nail Voly/ikou. (lasop. Spol. 
cea. v Prazn, VII. 1809.  (Vorhiatorisohe  Fnnde am  Hradec bei Nemfstic a. d. Wolynka. 

d. Gesellsck. d. l'rcunde biShm. Altertliiimer, Prag, VII. 1899.) 

*) Namentlich in Wocel's Urzeit des Landes Buhmen. 
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steinerner Wall, der gicb ringsum bis nacli Norden liinzielit; anf der Ostseite ist 
ein steiler Abliang, langs (lessen sich eine niedrige wallartige Mauer hinzielit. 
Scherben fanden wir hier nicht vor. Auch am Siidostabliange des Hligels „V16ina" 
befindet sicli neben dera Wege eine Steinsetzung, die an einen niedrigen Wall 
erinnert. 

Bemerkungen ZUT Karte. 

Jiei Kovanina soil zu Tage tretender Syenitporpliyr angedentet sein; am 
iinken Ufer der Wolynka fehleri zwisclien Winterberg und Ckyft die Zeichen dreier, 
mi Texte angefiilirter Ziegelofen. Manche Aplit- und Minettegiinge sind stiirker 
angedentet, als es ihre Miiclitigkeit im Verliiiltnis zum Masstabe der Karte erlaubt. 
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