
I. Aufsatze und Mitteilungen. 

Zur Morphogenie der Sachsischen Scliweiz1). 

Von H. y. Staff und H. Rassmuss (Berlin). 

Mit 1 Figur. 

Die Sachsische Scliweiz verdankt ihren Namen den schroffen 

Formen, die dem deutschen Mittelgebirge im allgemeinen fremd sind. 

Die Durchlassigkeit des Quadersandsteins, die eine Abspiilung nicht 
zustande kommen lasst2), ruft eine ahnlich rauhe Scenerie hervor, 
wie sie im durchlassigen Kalkgebirge herrscht. Solche Gebiete lang- 
samer mechanischer Denudation erhalten die morphologischen Ziige 
in besonders deutlicher, unverwischter Form. Daher tritt auch in der 
Sachsischen Schweiz die Geschichte ihrer Oberflachengestaltung im 
Landschaftsbilde noch klar hervor. 

Ersteigt man den ostlich von Tetschen, siidlich von der Chaussee 
nach Gtintersdorf mit steilen Hangen aufragenclen Falkenberg 504 m 
(Leueittephritdecke), so kommt man auf eine weit ausgedelmte, wohl- 
beackerte, vollig ebene Hochflache. Gegeniiber erkennt man den 
in gleicher Hohe befindlichen flachen Rlicken des Poppenberges 528 m 
(Brockentuff mit Feldspatbasaltstiicken), die gleiche Niveauflache 
setzt sich nach Stiden ins bolnnische Mittelgebirge liber die breite 
Acker- und Waldflaclie des Dobern 534 m (Leucitbasalt); Tannbusch 
527 m undKippe 508 m (Leucittephrit), Hortau 533 m (Camptonitgang) 

*) Exkursionsbericlit des Berliner Geologischen Institutes. Diese Zeilen 
sind als Erganzung zu Becks Geologischem Ftihrer (R. Beck, Geologischer Weg- 
weiser durch das Dresdener Elbtalgebiet zwischen Meissen und Tetschen, Berlin 
1897) gedacht, der morphologische Fragen kaum beriihrt und auch das Gebiet 
der eigentlichen Sachsischen Schweiz ausser Betracht liisst. Der Kiirze wegen 
sind alle spezielleren, insbesondere geologischen Verweisungen fortgelassen, da- 
fiir ist am Schluss die wichtigste neuere Literatur angeftihrt. In drei Tagen 
lassen sich die hier nieclergelegten Beobaclitungen bequem gewinnen, wobei als 
Route (Stanclquartier Schandau) vorgeschlagen sei: 1. Herrnskretschen-Prebisch- 
thor-Grosser und Kleiner Winterberg-Lichtenhainer Wasserfall-Scliandau: 2. Lilien- 
stein - Waltersclorf - Hockstein - Hohnstein - Napoleonsschanze - Schandau (Balm); 3. 
Tetschen-Guntersdorfer Chaussee-Poppenberg-Falkenberg-Tetschen (Riickfahrt). 

2) Vgl. Hettner, Die Felsbildungen der Sachsischen Schweiz S. 618. 
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374 1. Aufsatze unci Mit.teilungen. 

und Vogelberg 514 m (schlackiger Feldspatbasalt) fort. Diese Gipfel- 
plateaux1), die sehr deutlich auf der Karte des Deutschen Reiches 
1:100 000 hervortreten, zeigen ein geringes Ansteigen nach Stiden 
in das bohmische Mittelgebirge hinein. 

Da diese „Fastebene“ am Falkenberg den plattig abgesonderten 
Basalt, ebenso den Tephrit-Brockentuff und Basalt des Poppenbergs 
sowie die selir verschieden zusammengesetzten Gesteine des Mittel- 
gebirgs diskordant ohne Rucksicht auf die Lagerung der Eruptiv- 
decken und die Struktur der Gesteine abschneidet, ist ihre Entstehung 
nur durch eine langdauernde Abtragung erklarbar, die das Land 
fast bis zur Erosionsbasis erniedrigte2). Das Alter dieser Denudations- 
flache ergibt sich als „p o stb asaltisch“, da sie die Basalte sowie 
die entsprechenden Eruptivgesteine kappt. 

Am Poppenberg ruht der Brockentuff bei ca. 400 m auf einer 
Unterlage von mitteloligocanem Ivnollenstein. Wir haben somit liier 
die ,,prabasaltische“ Oberflache ca. 130m unter derpostbasaltischen. 
Das Oligocan iiberlagert die Schichten der oberen Kreide. Das Vor- 
konunen der sonst im Gebiete der Sachsischen Schweiz fehlenden 
obersten Kreide (Cuvieri Mergel) erklart sich durch postkretazische 
Dislokationen. Ihr genaueres Alter kennzeichnet sich als nach Ab- 
lagerung der mitteloligocanen Knollensteine, die nach Beck und 
Hibsch3) nocli mit gestort sind, und vor der Ausbildung der Ein- 
ebnungsflache liegend, die die Storungen unbeeinflusst tiberschreitet. 
Es liegt nalie mit diesen Verwiirfen auch die sicher postkretazische 
Schiefstellung der Auflagerungsflache der Kreide auf Granit und 
Palaozoikum in Verbindung zu bringen, die im Elbtal nordlich Tetschen 
aufgeschlossen ist. Diese nach Stiden langsam ansteigende Aufbiegung 
erreiclit ihr Ende in der erwahnten Zone von ostwestlichen nach 
Stiden absinkenden Graben und Staffelbriichen. Diese Dislokationen 
sind als solche morphologisch vollig erloschen. Die z. B. westlich 
von Tetschen tief eingeschnittenen Talungen bei Dorf Peiperz und 
Rothberg sind in der Weichheit des eingesunkenen Gesteins (Scaphiten 

b Ahnliche Beobachtungen schildert Hibsch (Erlauterungen zur geol. Spezial- 
karte cles Bohmisclien Mittelgebirges Bl. I, Tetschen S. 203) in entgegengesetzter 
Richtung, von S nach N, vorschreitend: ,,Die gleichen langgezogenen Horizon- 
tallinien, mit welchen sich die Quadersandsteinplateaux abgrenzen, finden sich 
auch bei den Eruptivplateaux im nordlichen Mittelgebirge wieder. Wer von 
irgend einem Punkte des Elbtales stidlich von Tetschen nach Norden und Nord- 
osten blickt, wire! die aus so verschiedenartigem Material aufgebauten Tafeln 
des Quadersandsteingebietes und des nordlichsten Mittelgebirges ihrer Form nach 
nicht zu unterscheiden vermogenA 

2) Diese Schltisse stimmen mit gleichen Beobachtungen von Herrn Geheim- 
rat Penck auf einer frtiheren Exkursion des Berliner Geographisclien Institutes 
uberein, wie ich im Berliner Geographischen Colloquium vom 16. Mai 1911 
erfahre. H. R. 

3) Erlauter. Sektion Grosser Winterberg-Tetsclien S. 57. 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



I. Aufsatze unci Mitteilungen. 375 

-Mergel) begrundet, also lediglich spatere subsequente Ausraumungs- 
zonen. 

In der Nordaussicht vom Falkenberg fallen die steil aufragenden 
Prebischthor-Wande auf, die in vollig gleiehbleibender Hohe im 
Niveau von etwa 450 m sieh vom Grossen Winterberg mehrere Kilo¬ 
meter nach Osten erstrecken. Diese Mauer stellt den Stidabfall eines 
gewaltigen, trotz starker Zerschneidung dureh kanon- und klamm- 
artige Taler deutlich ausgepragten Plateaus dar, liber das sich nur 
die Basaltgange des Grossen und Kleinen Winterberges erlieben. 
Die bedeutendere Harte des Basaltes erklart ihre Entstehung als 
Monadnocks. Demnach, da die Basaltgange erst durch eine post- 
basaltische Erosion herausmodelliert werden konnten, ergibt sich das 
Alter der zugehorigen Sandsteinfiachen als postbasaltisch. Dieser 
Peneplain gehoren eine grosse Zalil der bekannten Ausflugspunkte 
an, z. B. Prebischthor 449 m, vordere Partschenhorner 455 m, 
Carolafelsen 453 m, Grosser Teiehstein 430 m; nacli Nordwesten 
setzt sie sich fort in clem Hohen Thor stein 425 m, Lilienstein 416 m. 
Audi auf clem linken Elbufer diirften sich als Einebnungsreste der 
Kleinhennersdorfer Stein 399 m — Papststein 425 m — Gohriscli- 
Stein 448 m und der Pfaffenstein 429 m einreihen lassen. Nach 
Sliclen gelien diese Reste wie der Bernhardstein 425 m, Lamperts 
stein 446 m, Mlillerstein 436 m mit deni slidlich anstossenden Katz- 
stein 461 m, Kleiner Zschirnstein 472 m — der Grosse Zschirn- 
stein 561 m im Siiden, im Basaltkontakt gehartet, entspricht morplio- 
logisch clem Monaclnock des Grossen Winterberges 551 m — in zu- 
sammenhangende nach Siiden schwach ansteigende Riedelflachen liber, 

die sicli als alte, wenig zertalte, vom Gestein unabhangige Oberflache 
darstellen, der postbasaltischen Peneplain des rechten Elbufers ent- 
sprechend. Der Rieclelflache, die auch nacli Westen sich liebt, ist 

der Tafelberg des Hohen Sclineeberg 721 m aufgesetzt. 

Naturgemass sincl einzelne der Steine, cleren Gipfelareal zu klein 
geworden war, mehr Oder weniger erlieblicli unter die Tangential- 

flache erniedrigt, wie der Zirkelstein u. a. m. Wro diese grossere 
Areale einnehmen, wie der Konigstein 361 m und Quirl 349 m, ware 
den Ursachen (friihere Lage des Elb- und Bielalaufes) noch nach- 
zugehen. 

Die im Sandstein erhaltene, auf beiden E1 bufern 
nachweisbare, postbasaltische Fastebene bi 1 d et die 
Fortsetzung der eingangs beschriebenen Falkenberg- 
flache, wie auch durch ihre Gleichalterigkeit bewiesen wirch Die 
Hohendifferenz der nordliclien und siidlichen Teilstiicke ist einer 
nachtraglichen Schragstellung zuzuschreiben, da vom Lilienstein 
(416 m) bis zum Siiclrand des Prebischtorplateaus (ca. 450 m) liber 
Poppenberg-Falkenberg (528 m) ins bohmisclie Mittelgebirge (ca 600 m) 

eine ununterbochene Reilie ftihrt. 
26* 
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376 I. Aufsatze unci Mitteilungen. 

Nach Norclen zu ware somit eine weitere Senkung dieser Ober- 
flache zu erwarten. Tatsachlich finden wir eine kaum bewegte Flaehe 
iiber die Hohnstein-Lausitzer Uberschiebung fortlaufen. Einen treff- 
liclien Uberblick gewahrt die Napoleonsschanze bei Hohnstein (vgl. 
Abbildung). Die Uberschiebung ist in der Landschaft vollstandig 
verwischt, nur eine kleine Verwerfungsliniensteilwand (faultlinescarp 
Davis’), die iin Gegensatz zu der tektonisck gebildeten Verwerfungs- 
steilwand allein durch den Harteunterschied der an der tektonischen 
Grenze zusammenstossenden Gesteine hervorgerufen ist, deutet z. B. 
bei der Hockstein-Bergschanke die Gesteinsgrenze an. Diese Flaehe 
ist ihrer Hohenlage nach, sowie nach dem Umstande, dass in sie 
einnivelliert sich Basaltschlote tinden — z. B. im OSO von der 
Napoleonsschanze der Gickelsberg (414 m) — sicher als postbasaltisch 
anzusehen. Dass sie im Granit ein bewegteres Bild als die ebenen 
Sanclsteinflachen bietet, liegt in der UndurchlRssigkeit und dem daraus 
sich ergebenden dicliten Abflussnetze dieses Gesteins1) begrtindet, 
das der neubelebten Erosion die Zerschneidung in flackenhafter Aus- 

dehnung ermoglicht. 

Im Osten erliebt sich die Granitoberflaclie auf ca. 500 m. Uber 
dieses deutliche Niveau ragen einige Bucket zu nocli grosseren 
Hohen auf. Betrachten wir diese naher, so sehen wir, dass der weit- 
liin sichtbare, turmgeschmiickte Tanzplan (599 m) einer harteren 
Facies des Granits entspricht, wie die fur das Gebiet auffallend steilen 
Hange (auch die Karte zeigt die engen Isohypsen) beweisen. Andere 
der grosseren Hohen tragen Basaltkappen, wie der Pirskenberg 
608 m, Plissenberg 593 m, Lichtenberg 560 m u. a. Am Pirsken¬ 
berg wircl die Basaltdecke von (oligozanen) Braunkohlenletten ge- 
tragen. Diese liegen ihrerseits auf der eben genannten, in etwas 
fiber 500 m gelegenen Granitoberflache, die sich somit liier als 
prabasaltisch erweist. In etwa der gleichen Hohe (bis je ca. 
550 m) liegt am Plissenberg und am Wolfsberg der Deckenbasalt 
direkt auf Granit. Die Oberflache der Basalte ist verschieden lioch 
gelegen (z. B. am Steinhubel nur 512 m, Auflagerungsflache fast in 
500 m), cl. h. durch keine postbasaltische Verebnung einnivelliert. 
Die postbasaltische Erosion ist in dieses Gebiet also nur entlang 
den Talern vorgedrungen, wahrend sie im Westen — bei Hohn¬ 
stein — naher der relativen Erosionsbasis der Elbe schon grossere 
Flachenstucke zu unter 400 m abgetragen liatte. Die Ubergangszone 
zwischen der Hohnsteiner postbasaltischen Peneplain und der Pirsken- 
berger Prabasaltflaclie ist ziemliek breit und undeutlich, dem Gesteins- 
charakter des Granits entsprechend, der im Gegensatz zum Sandstein 
ein unvermitteltes Nebeneinander von hohenverscliiedenen Flaclien 
nicht gestattet. Hier ist also in normaler Weise die prabasaltiscke 
Flaehe nocli fast in ihren alten Niveauverlialtnissen bewahrt geblieben 

9 Vgl. clie Karte und Berechnungen Feldners. 
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und liegt frei zu Tage. Die postbasaltische Peneplain ist darin ein- 
gesenkt. Am Falkenberg in der Tetschener Brnchzone clagegen ist 
durch tektonische Storungen die prabasaltische 
Flache unter die postbasaltische abgesunken 

nnd darum vom Basalt verdeckt und mor- 
phologisch erloschen (Fig. 1). 

Wir haben oben gesehen, wie zwisclien 
dem Falkenbergplateau und seiner Fortsetzung 
in der postbasaltischen Prebischthor-Winter- 
bergflache eine Senke sich erstreckte, die 
durch die spatere Erosion geschaffen worden 
ist. Diese Senke zeigt ihrerseits ein gleich- 
bleibendes Niveau, das von Beck und Hibsch 

(Erlauter. Sekt. 104 S. 2) ,,als eine eliemals 
zusammenhangende und erst spater von der 
Erosion der Fliisse zerschnittene einheitliche 
Denudationsflache“ beschrieben wird. Nach 
cliesen Autoren steht fest, ,,dass ein grosser 
Teil clieser Hochftachen noch zur alteren Dilu- 
vialzeit den Boclen einer von der Elbe durch- 
stromten Talebene dargestellt haben muss, 
wie die ausgedehnten Lager sandigen Lelimes 
beweisen, deren Areale einen diagonal von 
SO nach NW clurcliziehenden Zug bilden“. 
Diese Denudationsflache begleitet die Elbe 
durch das ganze Sandsteingebirge als eine 
breite Terrasse, die als ,,E b e n h e i t“ bekannt 
ist und durch ihre, das jetzige Flussgefalle 
ubertreffende Neigung nach Norden eine 
Schiefstellung anzeigt. Diese Ebenheit bildet 
den Socket fiir all die vielen Steine (Lilien- 
stein, Pfaffenstein, Schrammsteine usw.), die 
auf sie in steilen, durch Schuttkegel ge- 
milderten Wan den absttirzen, wahrend auch 

liier im Granitgebiete eine undeutliclie Uber- 
gangszone sie von der hoheren Postbasalt- 
iiache trennt. Wie in die prabasaltische 
Flache die postbasaltische Peneplain als eine 
stark verbreiterte Terrasse der Elbe ein- 
gesenkt ist, schachtelt sich die schmalere 
Ebenheitsterrasse wiederum in diese ein, ist 
also gleichfalls als eine Peneplain, wenn auch 
geringeren Ausmasses anzusehen. Ihr Aus- 
reifen erstreckte sich nach Beck und Hjbsch 

etwa bis in die Mitte der dortigen Vereisung, ware also zum grossen 
Teil ins jiingste Tertiar zu setzen. Der mitteldiluvialen Hebung 
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unci S chief stellung, die clen jetzigen laufenden Zyklus einleitete, 
folgten in langeren, durch Ruhepausen getrennten Abstanden weitere 
Aufwartsbewegungen, deren zugehorige Epizykel sich an der Hand 
von Terrassen an cler Elbe verfolgen lassen. 

Fassen wir nach diesen Schilderungen die morphologische Ge- 
schichte cles Gebietes zusammen, so erhalten wir folgencles Bilcl. 
Die alteste, nnr fossil erhaltene subaerischeb Abtragungsflache ist 
unter der Kreideanflagernng erhalten nnd norcllich von Tetschen 
im Elbtal sowie entlang der Schichtstufe der Tyssaer Wande aufge- 
schlossen. An der Oberflache clagegen ist sie durch jiingere Flachen 
abgeschnitten, die vom Gneiss des Erzgebirges fiber die zum Teil 
in Stufen zerlegte* 2) Kreide fortlaufen. Nur konstruktiv lasst sich 
somit diese pracenomane Landoberflache verfolgen. 

Da aus dem Kreidemeer im Westen das Erzgebirge, im Osten 
die Insel des Lausitzer Granites bis zum Iser- unci Riesengebirge 
ragte, zeigt sich als Relief zur Zeit der Transgression eine von SO 
nacli NW verlaufende Mulde. Dass diese eine tektonische Svnkline 
darstellte, ergibt sich aus der gewaltigen Machtigkeit cler in gleich- 
bleibender Flacliwasserfazies entwickelten Kreidesandsteine, die zu 
ihrem Absatz ein fast isostatisches Nachsinken erforderten. Wahrend 
der ganzen Oberkreicle herrschte also im Gebiet sudetisch gerichtete 
Tektonik. Diese fand wohl noch in der Lausitzer Uberschiebung 

ihren Ausdruck. Nacli Schluss cler Kreiclezeit erfolgte eine Gesamt- 
hebung, deren Isanabasen vermutlich erzgebirgisches Streichen ein- 
hielten. Im Eocan und Altoligocan folgte alsdann eine Abtragung, 
die zu einer oligocanen Verebnungsflache fiihrte, in deren Senken im 
Mitteloligocan sich die Braunkohlen unci Knollensteine ablagerten, 
deren verarmte Sedimente ja auch stratigraphiseh die weit vorge- 
schrittene Abtragung erweisen. Yon clieser Flache sind uns Reste 
im Osten in cler Lausitz (Pirskenberg) erhalten; grossere Ausdehnung 
gewinnt sie im Westen, im Erzgebirge. Im Abflussgebiet cler Elbe 
ist dieses prabasaltische Niveau clagegen durch spatere Erosion zer- 
stort. Nur wo es durch tektonische Storungen in tiefere Lage ge- 
bracht wurde, konnten Teile davon erhalten bleiben; so sind fossile 
Stticke unter Basaltbedeckung am Poppenberg-Falkenberg bei Tetschen 
vorhanden. 

Nun folgte eine Eruptions- und Verwerfungsperiode, eine Hebung 
stellte die norcllich von cler Tetschener ostwestlich streichenden 

Bruchzone liegende Kreidetafel schief, richtete also das Kreiclegebiet 
zu einer etwa erzgebirgiseh bis ostwestlich streichenden asymmetrischen 
Antikline auf, deren steilerer Sudschenkel durch die eben erwahnte 
Bruchzone gebildet, bezw. zerstiickt wird. 

Die nun folgende Erosion cles postbasaltischen Cyklus fiihrte zu 
einer neuen Peneplain, deren Areal insofern stark an die Elbe ge- 

b Lepsius, Geologie von Deutscliland II. 1910. S. 175. 
2) Vgl. Hettner a. a. 0. S. 621. 
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bunden erscheint, als im Osten im Lausitzer Granit, im Westen im 

Erzgebirge die prabasaltische Flache sicli intakt erhalten konnte. 
Im Elbtalgebiete selbst war die Nivellierung reclit ausgepragt, wenn 
auch einige wenige Basaltgange (Grosser Winterberg) sowie im 
Basaltkontakt gehartete Sandsteinpartien (Grosser Zschirnstein) als 
Monadnocks liber 100 m aufragten. Ob der Holie Schneeberg dem 
prabasaltischen Cyklus angehort, ware eine noch zu entscheidende 

Frage. 
Eine erneute Hebung vielleicht pliocanen Alters von abermals 

etwa erzgebirgischer Richtung leitete den Cyklus ein, dessen Tatig- 
keit wir die Ebenheitsflache verdanken. Diese Flache erscheint nord- 
lich von Herrnskretschen als breite Terrasse an die Elbe gebunden, 
und die Maander von Ivonigstein zeigen uns noch deutlich, wie sie 
entstand. Siidlich von Herrnskretschen verlasst die die Ebenheit 
fortsetzende Senke das Elbufer in siidostlicher Richtung, anf der 
geologischen Karte durch eine breite Zone von sandigem Hochflachen- 
lehm angedeutet, die Beck und Hibsch, wie oben zitiert, einem 

einstigen Elbelauf zuschreiben, Damit steht morphologisch die auf- 
fallende Tatsache im Einklang, class am linken Elbufer nur ein 
Cyklus, und zwar der postbasaltische deutlich ausgepragt ist. 
Die heutige Elbriclitung ware sornit slicllich von Elbleiten erst 
jlingerer Entstehung, worauf ja auch die Knickung bei Herrnskret¬ 
schen hinweisen wtirde. Das alte Hocliflachental wircl in seiner 
Richtung geracle von dem unteren Elblaufe fortgesetzt. Der diluviale 
Gletscher konnte teils direkt, teils mit Hilfe seiner Schmelzwasser 
sein Moranenmaterial auf die wohl nicht allzuhoch liber dem Meeres- 
niveau gelegene Ebenheits-Peneplain abladen, wo es mit bohmischem 
Material sich mischte. In die Vereisung hinein fallt der Beginn der 

letzten Hebungsphase, durch welche auch die Ebenheitsflache gehoben 
und in gleichem Sinne im Sliden schief aufgerichtet wurde. Auch 
hier ist das etwa erzgebirgische bezw. ostwestliche Streichen der Isana- 
basen zu bemerken. Die Epizykel dieser Phase dauern bis zur 
Gegenwart fort, wenn auch die Elbe zur Zeit bereits wieder vor- 
wiegend an seitlicher Yerbreiterung arbeitet. 

Wenn wir nunmehr ziun Schluss versuchen woiien, aus der Flille 
von mehr oder weniger nur regional wichtigen Einzelheiten einige 
fur die Geschichte unserer deutschen Mittelgebirge allgemein bedeut- 
same Ergebnisse abzuleiten, so stellt sich das heutige Relief des 
Elbgebirges als Resultat eines recht verwickelten Ineinandergreifens 
von tektonischen und erosiven Faktoren dar. Und dock erkennt das 
geologiscli geschulte Auge, dass heute wie zur Mitte der Kreidezeit 

insofern die gleichen Strukturverhaltnisse zum Ausdruck kommen, 
als noch immer das Kreidegebiet der Elbe einer relativen 
Senke zwischen dem krystallinen Erzgebirge und dem 
Lausitzer Granitlancle entspricht. Fast scheint es, als sei 
durch alle epeirogenetischen, erzgebirgisch gericliteten Bewegungen 
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der tertiaren Zeit imraer wieder die alte sudetische Senke aufgelebt 
so dass keine der vielen Verebnungsphasen die Interferenz der wider - 
streitenden tektonischen Tendenzen ganz zu verwischen vermochte 
und die Kreide zu entfernen imstande war. So gibt denn das aus 
so heterogenen Gesteinselementen zu einer scheinbaren Einlieit zu- 
sammengeschweisste Elbgebirge seine Geschickte deutlich in der 
geologiscken Karte zu erkennen: die Gebiete, die durch alle Zeiten 
hindurch die Tendenz bewahrten aufzusteigen, trugen niemals oder 
dock nur randlich Kreidesedimente und zeigen keute in betrachtlicher 
Hoke das prakretaziscke Gestein. Nur eine, und zwar die spatere 
Hebung dagegen kob im Kreidegebiet das Sediment empor. Wo 
nur die letzten Hebungszyklen feklten, liegt das kristalline Gestein 
im niederen Vorlande, und das Feklen bezw. eine sckwacke Aus- 
pragung beider Hauptkebungsperioden aussert sick durck tiefliegende 
Kreide. Diese Regel gibt uns den Schliissel ftir die mosaikartige 
Buntkeit der geologiscken Sudetenkarte (Lepsius, Sektion Gorlitz 20). 

Landsckaftlick wird das Heusckeuergebirge oft in Parallele zur 
Sacksiscken Sckweiz gestellt. In der Tat sckafft der Sandstein in 
beiden weitgekende Formkonvergenz1). Aber auck innerlick tindet 
diese Almlickkeit ikre geologisclie Begrtindimg. Beider Gebiete Ge- 
schickte zeigt den sckmalen, sudetisch gerickteten Meeresarm der 
Kreidezeit nock keute in relativ tiefer Lage zwiscken kristallinen 
Rtimpfen. Beide Ivreidezonen sind durck die Lage spaterer, mekr 
ostwestlick gestreckter Hebungsacksen in den Verband des Gesamt- 
gebirges einbezogen worden. Und doch kaben sick stets die alten 
lokalen Senkungstendenzen mekr oder weniger immer wieder zur 
Geltung gebraclit. Die Landeskut-Grtissauer Mulde, der Kreidegraben 
you Lahn und die Lowenberger Buclit zeigen in etwas sckarferer 
Auspragung die sudetiscke Senkungstendenz der alten Kreidesynklinen. 
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