
I. Aufsatze und Mitteilungen. 

Tektonische Probleme in Sachsen. 
Yon Kurt Pietzscli (Leipzig). 

Mit 2 Textfiguren. 

Gelegentlich der Revision einiger Blatter der geologischen Spezial- 

karte von Sachsen im nordostlichen und ostlichen Grenzgebiet des Erz- 

gebirges gelangte ich beziiglich der Tektonik dieser Landschaften zu 

Resultaten, welche von der bisherigen Auffassung so abweichen, dab 

es mir angebracht erscheint, schon jetzt kurz dariiber zn beriehten. 

In seinen Vorlesungen iiber den geologischen Bau des Konigreichs 

Sachsen unterschied H. Credner eine >>erzgebirgische Provinz<< und 

eine >>lansitzer Provinz<<. Zu jener rechnete er das Erzgebirge, das 

Grannlitgebirge und die Strehlaer Berge mitsamt den zwischen diesen 

»Satteln << liegenden >>Mulden <<. Die erzgebirgische. Provinz wird vorzugs- 

weise dnrch nordostlich gerichtetes Streichen charakterisiert, welches in 

der allgemeinen Erstreckung des Granulitgebirges und des Erzgebirges, 

sowie in dessen Steilabbruch nach Bohmen zu aucli orographisch zum 

Ausdruck kommt1). Die lausitzer Provinz dagegen, der das MeiBner 

Syenit- und das Lausitzer Granitmassiv angehoren, ist ein Teil der 

Sudeten und wird daher durchaus von NW.-Streichen beherrscht ; dieses 

spiegelt sich innerhalb Sachsens in der allgemeinen Laufrichtung der 

Elbe wieder. 

Eine genaue Abgrenzung zwischen diesen beiden Provinzen des 

sachsischen Grundgebirges fiihrte H. Credner nicht durch. Im groBen 

und ganzen zog er die Scheidelinie langs der Ostgrenze des erzgebirgischen 

Gneismassivs liber Gottleuba, Maxen, Rabenau nach Tharandt zu und 

fiihrte sie dann weiter nach Nossen. Was westlich dieser Linie liegt, 

ist >>erzgebirgisch <<, was ostlich da von liegt, ist »lausitzer Provinz <<. 

Ob und wie weit das Schiefergebirge westlich von Nossen noch als ein 

Teil der lausitzer Provinz zu betrachten ist, dariiber hat sich H. Credner 

m. E. nicht ausgesprochen. Lediglich die Graptolithenschiefer von 

Starbach, nordlich von Nossen, pflegte er noch bei der Bespreehung der 

D Ich fiihre hier Credneks eigene Beispiele an; es ist aber zu beachten, daB 
der Siidabf'all des Erzgebirges das erzgebirgische Streichen nur naherungsweise 
wiedergibt, in Wirklichkeit schneidet er dieses unter einem spitzen Winkel; vgl. 
dazu auch E. Suess, Antlitz der Erde, III/2, S. 27. 
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lausitzer Provinz anzufkkren. Weiter nordlick von Nossen ist eine 

Abgrenznng der beiden Provinzen infolge der Verhiillung des Grund- 

gebirges durcb postvaristische Sckickten nicbt mebr gut dnrchftihrbar. 

Die Gneise nnd altpalaozoiscken Grauwacken der Oscbatzer und Strek- 

laer Berge recbnete Credner zur erzgebirgiscken, die benackbarten 

Syenite bei Strehla nnd Biesa dagegen, sowie deren Kontaktbof zaklte 

er zur lausitzer Provinz. 

Da das Schiefergebiet siidwestlich von Nossen mit demjenigen von 

Nossen-Wilsdruff nicht nur in direktem Zusammenhang stekt, sondern 

auck kinsicktlick der vorkandenen Sckickten vollig mit diesem uberein- 

stimmt, muB es ebenfalls nock als dusatisck^1) betraektet werden; aus 

diesen und aus tektoniscken Grunden, die aus dem Folgenden ersicktlick 

werden, lasse ick daker die Grenze zwiscken der lausitzer und der erz- 

gebirgiscken Provinz mit jener Dislokation zusammenfalien, langs 

welcker ostlick von BoBwein Gabbro und Glimmersckiefer der Granulit- 
gebirgskuppel einerseits an die palaozoischen Schiefer .des Nossen- 

Marbacker Gebiets andererseits angrenzen (vgl. Karte auf S. 173). 

Wie bei BoBwein, soli auck auf der Strecke von Nossen fiber Tkarandt 

bis Gottleuba die Grenze der beiden Provinzen mack der biskerigen An- 

sckauung durck steilstekende Verwerfungen gebildet werden. Die 

Ckarakterisierung der genannten Dislokationen als Verwerf ungen fiikrt 

aber zu unabweisbaren Sckwierigkeiten; ihre Unkaltbarkeit nackzu- 

weisen und sie durck eine andere Auffassung zu ersetzen, ist Aufgabe 

der folgenden Zeilen. 

Die nordwestlick streickende Grenzflacke, welcke bei Gottleuba unter 

der Quadersandsteindecke hervortritt und auf der Strecke Gottleuba- 

Maxen die Gneise des Erzgebirges von dem zur lausitzer Provinz zaklen- 

den Elbtalsckiefersystem sckeidet, wird von B. Lepsius als >>ostlicker 

Abbruch des Erzgebirges « bezeicknet. Gelegentlick meiner Bevisionen 

der Blatter BerggieBkiibel, Pirna und Kreiscka katte ick Gelegenkeit, 

diese Dislokation genauer zu verfolgen. Namentlick aus der Art und 

Weise, wie sie sick in den Taleinscknitten der naek NO. zu flieBenden 

Gewasser auf der Karte markiert, gekt klar kervor, daB sie iiberall nack 

NO. zu einfallt; der Fallwinkel ist nursekr selten steil, sondern meistreckt 

flack und betragt gewoknlick nur etwa bis 45°. Langs dieser ganzen 
Grenzflacke stoBen Gneise der sogenannten oberen Freiberger Strife mit Ge- 

steinen einer Phylktzone zusammen, auf welcke weiterkin altpalaozoiscke 

Sckiefer folgen. Es feklen somit kier die Glimmersckiefer, welcke im 

ganzen westlicken Erzgebirge in breitem Bande die Gneise umgiirten. 

Auck ist es bemerkenswert, daB einerseits die Zone der Gneise der oberen 

Stufe und andererseits diejenige der Pkyllite nur sekr sckmal ist. 

Dieser >>Ostabbruck des Erzgebirges << wurde bisker als eine Verwerfung 

1) Um den sprachlich unschonen Ausdruck »lausitzisck« zu vermeiden, ge- 
brauche ich fur ihn kiinftig das Wort »lusatisch«. 
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betrachtet, bei welcher der ostliche Fliigel abgesunken ist. Da nach 

dieser Auffassung die Phyllite nur aus dem Dach des »Gneislakkolithen« 

stammen konnen, so miissen infolge des flachen Fallwinkels der Dis- 

lokationsflache die beiden verworfenen Gebirgsteile in borizontaler 

Bichtung eine sehr betrachtliche Auseinanderbe we gung erlitten 

haben. 

Nordlich von Maxen verscbwindet der >>Ostabbrnch des Erzgebirges << 
miter den Botliegendmassen des Bohlener Beckens, ist aber auch hier 

durch gelegentliche Schacht- und Stollenaufschliisse nacb NW. zu weiter 

verfolgbar. Bei Tharandt erleidet er dnrch eine N.-S. gerichtete Ver- 

werfnng eine Verschiebung nach Siiden, deren Natur spater noch genauer 

definiert werden soli. Durch Porphyrmassen, die auf dieser Querver- 

werfung emporgedrungen sind, und durch cretacische Schichten ist im 

Gebiete des Tharandter Waldes die Grenze zwischen Gneis und Schiefer- 

gebirge der Beobachtung entzogen. Erst in der Gegend des Landberges 

nordwestlich von Tharandt tritt sie wieder aus dieser Bedeckung durch 

jungere Massen hervor und ist von hier bis nach Nossen durch Lese- 

steine verfolgbar, soweit nicht LoB und LoBlehm iiberhaupt jedes an- 

stehende Gestein verdecken. Erst drei Kilometer sudostlich von Nossen 

konnte K. Dalmek bei der ersten Aufnahme der Sektion Tanneberg in 

einem alten, schon damals verlassenen Steinbruche nordlich vom Bitter- 

gut Hirschfeld die Grenze zwischen Gneis und Schiefergebirge direkt 

beobachten1). Uber die Bichtung des Einfaliens der Grenzflache macht 

er leider keine Angaben. Nach dem Bandprofii 1 des Blattes Tanne¬ 

berg fallt die Grenze im Botschonberger Stollen, der etwa 3 km ostlich 

des genannten Steinbruches vorbeifuhrt, steil nach NO. zu ein. Mag 

auch der Fallwinkel hier vielleicht etwas zu groB gezeichnet sein, so 

fiihrt doch dieses nach NO. gerichtete Einfallen der Dislokationsflache, 

wenn diese als Verwerfung aufgefaBt wird, zu demselben Schlusse, 

zu dem man oben bezliolich des >>Erzo’ebiros-Ostabbruches« zwischen 
O O O 

Gottleuba und Maxen kommen muBte, namlich zu einer betrachtlichen 

Auseinanderbewegung der beiden verworfenen Gebirgsteile in hori- 

zontaler Bichtung. 

Bei Nossen erleidet die Grenze des erzgebirgischen Systems gegen das 

Schiefergebirge wieder ahnlich wie bei Tharandt eine unten noch naher 

zu beschreibende Verschiebung nach Siiden. Sie setzt ungefahr bei der 
Haltestelle Grofivoio tsbero- wieder auf und verlauft durch den Zellaer Wald 

O o 

nach Marbach und von da nach Gersdorf bei BoBwein, wo die naheren 

Verhaltnisse dieser Dislokation insbesondere durch den Betrieb der jetzt 

auflassigen Grube Segen Gottes vortrefflich klargelegt worden sind2). 

Aus der Kombination zahlreicher Grubenaufschlusse ergab sich hier, daB 

der nur schwach nach NO. einfallende Gabbro, welcher in der Tiefe vollig 

x) Vgl. Erlauterungen zu Sektion Tanneberg der geol. Spez.-Karte von 
Sachsen (1888), S. 26. 

2) Vgl. das Randprofil 1 des Blattes RoBwein-Nossen. 2. Aufl. 

11* 
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konkordant von Granulit unterlagert wird, scharf und unvermittelt mit 
nordlich streichender und 25—40° nach 0. zu einfallender Grenze an 

phyllitischen Schiefern abstoBt, die in der zweiten Auflage der Sektion 

zum Cambrium gezogen wurden. Weiter nordlich durchsetzt die Grenze 
beim Gasthaus zur Schelze (>>Wiesenhaus << der Spezialkarte) das Tal der 

Mulde. Sie wird zwar an den Gehangen durch Schutt verhiillt, laBt sich 

aber durch die zahlreichen Bruchstiicke von Gabbro und Schiefer deut- 

lich verfolgen. Aus dem verhaltnismaBig flachen ostlichen Einfallen 

auch dieser Dislokationsflache muB hier ebenfalls wieder auf eine be- 

deutende Auseinanderbe wegung der verworfenen Fliigel geschlossen 

werden, wenn man die Dislokation als Yerwerfung auffaBt; denn die 

phyllitischen (cambrischen) Schiefer muBten aus dem Dach des »Granulit- 
lakkolithen« herabgeschoben sein, und diese Yerschiebung wiirde eine 

groBe Anzahl Kilometer betragen. 

Wo man also auch die Grenze zwischen der lausitzer und der erz- 

gebirgischen Provinz betrachten mag, in ihrem sudlichen Teil zwischen 

Gottleuba und Maxen oder auf Blatt Tanneberg oder in der Nahe von 

RoBwein, uberall fallt die Dislokationsflache verhaltnismaBig flach nach 

0., bzw. NO. ein, und die bisherige Auffassung dieser Dislokationen als 

Yerwerfungen besagt, daB hier eine nicht unbetrachtliche Auseinander - 

b e w e g u n g der j etz t aneinander grenzenden Gebirgsteile stattgef unden hat. 

Es fragt sich nun, ob in den betrachteten Landschaften uberhaupt 

derartige Zerrungen in der Erdkruste moglich sind. Um hier fiber Klar- 

heit zu erlangen, muB man die besprochenen Gebiete im Zusammenhang 

mit dem gesamten ubrigen Gebirgsbau Mitteleuropas betrachten. 
Wahrend in der erzgebirgischen Provinz wie im ganzen ubrigen 

mitteldeutschen Anteil des varistischen Bogens NO.-Achsen vorherrschen, 

verlaufen die Hauptlinien in den Sudeten, zu denen die lausitzer Provinz 

gehort, von SO. nach NW. Die untersuchten Gebirgsteile liegen nun 

gerade dort, wo die beiden Hauptstreichrichtungen aneinander abstoBen, 

wo also die Umbiegung des varistischen Bogens statthat, und zwar 

befinden wir uns im Inneren des Bogens. An dieser Stelle haben 

jecloch groBe Auseinanderbewegungen machtiger Gebirgsteile keinen 

Ranm. Im Gegenteil miissen logischerweise Zusammenpressungen der 
Gebirgsmassen stattgef unden haben; und wenn man dann hier flach 

nach 0., bzw. NO. einschieBende Dislokationsflachen beobachtet, so ist 

von vornherein eine Uberschiebung des ostlichen Gebirgsteiles iiber den 

westlichen (bzw. eine Unterschiebung des westlichen unter den ostlichen) 

das allein Mogliche. 

Diese Uberschiebung der lausitzer Masse auf die erz- 

gebirgische, schlage ich vor, als >>mittelsiiclisisclie Uberscliie- 
bung<< zu bezeichnen. Sie bietet ein Analogon zu der von E. Suess1) 

als erzwungene Buckfaltung bezeichneten Erscheinung, welche nach ihm 

x) E, Suess, Antlitz der Erde, III. 2., S. 589. 
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dort auftritt, wo eine heftige Kriimmung des Streichens groBer Gebirgs- 

ziige stattfindet. Sie entspricht ferner vollstandig der nordlichen Be- 

grenzung des Tauernbogens, wie ihn F. Kossmat1) jiingst charakteri- 

siert hat. 

Der Yerlauf der Grenze der uberschobenen Masse bedarf in manchem 

noch speziellerer Feststellungen, ebenso ist liber die Weite der Uber- 

schiebung noch keine genauere Angabe moglich. Ohne ein endgiiltiges 

Urteil abgeben zu wollen, sei nur daran erinnert, daB auf den Hohen 

des ostlichen Erzgebirges bei Hermsdorf und Rehefeld (westlich von 

Altenberg) mitten im Gebiete echter Gneise mehrere groBe nnd auch 

einige sehr kleine Vorkommen von Phyllit sich einstellen, die hier um so 

auffalliger sind, als sie nirgends mit Ghmmerschiefern znsammenstoBen; 

letztere fehlen iiberhaupt ringsum auf Aveite Erstreckung. Die Phyllite 

stehen ganz gewiB mit den benachbarten Gneisen nicht in petrographi- 

schem Gleichgewicht2), und man muB daher zur Erklarung ihrer Lage- 

rung auf Dislokationen schlieBen. 

Wie die Spezialkarten zeigen, werden die Phyllitvorkommen zwar 

an einigen Stellen tatsachlich von Verwerfungen begrenzt, an anderen 

Stellen aber wird mit der Mbglichkeit einer Auflagerung des Phyllits 

auf dem Gneis gerechnet3). Diese Auflagerung kann jedoch aus petro- 

genetischen Griinden keine primare sein, sondern sie miiBte selbst 

AATieder durch eine Dislokation in nahezu horizontaler Richtung erfolgt 

sein. Es liegt daher nahe, die Phyllitvorkommen der Gegend von Herms¬ 

dorf und Rehefeld mit der »mittelsachsischen Uberschiebung << in Yer- 

bindung zu bringen und sie als letzte Reste der einst viel weiter nach 

Westen reichenden uberschobenen lausitzer Schubmasse aufzufassen. —« 

Gegen den zu envartenden EinAvurf, daB diese Phyllitvorkommen an 

senkrechten Spalten tief eingesunkene Teile des Schieferdaches des 

Gneisbatholithen seien, muB auf die geringe Wahrscheinlichkeit hinge- 

wiesen werden, daB eine ganze Anzahl voneinander getrennter, z. T. 

kaum 4 ha groBer Schollen auf verhaltnismaBig engem Raum neben- 

einander von diesen Yerwerfungen betroffen wurde, und daB diese Schich- 

ten noch dazu alle ungefahr gleich tief versenkt Avorden sind, denn 

Glimmerschiefervorkommen sind, Avie oben erwahnt, aus der ganzen 

Gegend nicht bekannt. Die bis 25 km betragende Entfernung der 

2) F. Kossmat, Die adriatische Umranclung in der alpinen Faltenregion. 
Mitteil. der geol. Ges. Wien 1913, S. 139ff. 

2) C. Gabeet will den Schwierigkeiten, welche die Phyllitvorkommen bereiten, 
dadurch begegnen, daB er diese Phyllite fur Angehorige der Glimmerschiefergruppe 
erklart und sie deshalb auf seiner Karte des Erzgebirges (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. 
Ges. 1907, Taf. XIV) auch als Glimmerschiefer einzeich.net; doch entspricht die 
Bezeichnung der fraglichen Gesteine als Glimmerschiefer keineswegs dem petro- 
graphischen Befund. 

3) Vgl. Erlauterungen zu Sektion Xassau der geol. Spez.-Karte von Sachsen, 
S. 17. 

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



166 I. Aufsatze und Mitteilungen. 

Hermsdorf-Behefelder Phyllitschollen von dem jetzigen Uberschiebungs- 

rande Gottleuba-Maxen ist kein Hinderungsgrund, dab jene nicht einst 

mit dem Phyllit des Elbtalscbiefersystems in Zusammenbang gestanden 

haben. Denn die Uberschiebimgsflache wurde —• wahrscheinlich im 

AnschluB an die Vorwartsbewegung — verbogen; ahnliches ist aucb in 

den Alpen zu beobachten1). 

Diese Verbiegung der Uberschiebungsflache auBert sich als 

eine Aufwolbung (Hebung) des Gneisgrundgebirges 1) langs einer von 

Tharandt aus siidostlich (durch das Ftirstenwalder Gneisareal) verlaufen- 

den Achse und 2) langs einer von Nossen aus siidlicb streicbenden Linie. 

Diese Aufsattelungen haben einerseits eine Steilerstellung der Uber¬ 

schiebungsflache langs der Strecke Gottleuba-Maxen-Tharandt zur Folge 

gehabt, andererseits auch die N.-S. verlaufenden Briiche bei Tharandt 

und Nossen. durch welche der auBere Uberschiebungsrand kulissen- 

formig nach Westen verschoben erscheint. DaB die von Braunsdorf liber 

Tharandt bis Klingenberg verfolgbare Grenze zwischen- Gneis und 

Schiefersystem tatsachlich eine Verwerfung ist, ergibt sich sowohl aus den 

Beibungsbreccien im Gneis und im Schiefer, als auch aus dem Auftreten 

paralleler Spriinge im Gneis selbst, welche ebenso wie der Hauptbruch 

porphyrischen Massen als Eruptionskanale gedient haben. Die Hebung 

des Nossen-Siebenlehner Gneis-, Glimmerschiefer- und Gabbrogebiets 

(erzgebirgische Provinz) steht in engstem Zusammenhang mit der Heraus- 

hebung des Glimmerschieferstreifens zwischen Siebenlehn und Floha, auf 

den noch weiter unten zuriickzukommen ist. Inwieweit das Auftreten 

echter Freiberger Gneise mitten im Schiefergebiet bei Munzig (zwischen 

Nossen und MeiBen) mit solchen jlingeren Aufsattelungen in Verbindung 

zu bringen ist, sollen spatere Untersuchungen lehren. Moglicherweise 

liegt hier ein echtes, im wesentlichen durch Erosion erzeugtes Fenster 

in der iiberschobenen lausitzer Masse vor. 

Die Gesteine der von der >>mittelsachsischen Uberschiebung<< be- 

troffenen Gebirgsteile haben z. T. starke mechanische Deformationen 

erfahren. Langs der Dislokationsflache ist der Gneis iiberall ziemlich 

stark gequetscht und von Gleitflasern durchzogen, lokal auch vollig 
zermalmt. Gleiches gilt von dem Gabbro an der Uberschiebungsflache 

bei BoBwein. Ebenso sind die liegenden Schichten des iiberschobenen 

Schiefergebirges (Phyllitgruppe) teilweise durch Druckwirkungen stark 

verandert worden; so haben die Chloritgneise und Chloritschiefer liochst 

wahrscheinlich ihren jetzigen Mineralbestand lediglich dem groBen Druck 
in der Nahe der Basis der iiberschobenen Masse zu danken und sind 

somit als gneisig, bzw. schiefrig deformierte Aquivalente der Ampki- 

bolitgesteine im Phyllit des westlichen Erzgebirges, also als Abkomm- 
linge von Diabasen und Diabastuffen aufzufassen. Auch die Tiirma- 

B Vgl. Ampfeeer und Hammer, Geologischer Querschnitt durch die Ostalpen 
vom Allgau zum Gardasee. Jahrb. d. K. K. geol. Reichsanst. 1911. 
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lingranite, die an mehreren Stellen zwischen Gottleuba und Maxen an 

der Uberschiebungsflache auftreten, und welche selbst mit zu der iiber- 

schobenen lausitzer Masse gehdren, zeigen teilweise auBerordentlich 

weitgehende, durch Druck verursachte Umformungen1)- 

Innerhalb des iiberschobenen Schiefergebirges sind Wiederholungen 

derselben Schichten eine regelmaBige Erscheinung. So lassen sick ost- 

lich von Nossen die Vorkommen obersilurischer Kieselscbiefer in nord- 

westlicb streiebende Ziige anordnen (vgl. geol. Ubersichtskarte von 

Sachsen im MaBstab 1 : 250 000). Besonders deutlich sind auch im 

Maxen-Gottleubaer Schiefersystem derartige Ziige (von Diabasges t einen, 

Kalkstein, Kieselscbiefer u. a. m.) entwickelt, welche entweder durch 

Zusammenfaltung oder durch schuppenformige Uberschiebungen ver- 

ursacht sind, wie sie stets als Begleiterscheinungen groBer Uberschiebun¬ 

gen auftreten2). 

Was das Yerhaltnis der >>mittelsachsischen Uberschiebung << zu den 
oranitisch-kornigen Massen der lausitzer Provinz anlangt, so kann das 

Empordringen des Granites zwischen BerggieBhiibel und Markersbach 

und die Intrusion der groBen MeiBener Syenit-Granitmasse erst nach 

AbschluB der Uberschiebung erfolgt sein; denn beide durchbrechen das 

gefaltete und iiberschobene und bei diesen Bewegungen auch petro- 

graphisch veranderte Schiefergebirge schrag, d. h. okne daB ihre Be- 

grenzung oder die ihres Ivontakthofes sich irgendwie von der Dislokation 

abhangig zeigt. Als ein Anzeichen dafiir, daB zur Zeit der Erstarrung 

des Syenits wenigstens noch ein gerichteter Druck existierte, der jeden- 

falls mit der Uberschiebung in Zusammenhang stand, diirfte die primare 

Streckung anzusehen sein, welche der Hornblendegranitit bei Weesen- 

stein erfahren hat. Wie sich die groBe Masse des Lausitzer Granits, zu 

welcher auch die linkselbischen Granitvorkommen vom Gamighiibel, 

von Lockwitz, von Dohna und aus dem Elbtal unterhalb Bodenbach 

gerechnet werden miissen, zu der >>mittelsachsischen Uberschiebung « ver- 

halt, ist noch nicht mit Sicherheit festzustellen. Manches scheint dafiir 

zu sprechen, daB der Granit ebenfalls nach Westen zu geschoben ist, 

jedoch ist noch nicht zu sagen, ob diese Bewegung mit der oben be- 

schriebenen >>mittelsachsischen Uberschiebung << des Schiefergebirges 

fiber den Gneis identisch ist. Der Lausitzer Granit wird an zahlreichen 

Stellen von Quetschzonen durchzogen, langs deren das Gestein stark 

gepreBt oder sogar zermalmt ist. Diese Erscheinungen sind z. T. sicher 

schon vor der Botliegendzeit eingetreten, da die jetzt durch Quarz aus- 

geheilten Zermalmungszonen von Porphyritgangen rotliegenden Alters 

x) Vgl. Erlauterungen zu Sektion Kreischa-Hanichen der geol. Spez.-Karte 
von Sachsen (von R. Beck, 1892), S. 55. 

2) Vgl. z. B. Fig. 25 auf S. 491 in Peach, Horne u. a., The geological Structure 
of the North-West-Highlands of Scotland. Mem. of the Geol. Surv. of Great Britain 
1907. 
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durclisetzt werden, welclie ihrerseits von Zerdruckungserscheinungen 
frei sind (z. B. bei Klotzsche)1). 

Bei weiteren Untersnckungen liber das Verhaltnis des Lausitzer 

Granitmassivs zu dem MeiBener Svenit-Granitmassiv und zn der >>mittel- 

sachsischen Uberschiebung << ist vor allem die Grenzflache zwiscben Sye- 

nitmassiv und Lausitzer Granit auf der Strecke GroBenhain-Radeburg- 

Dresden genauer festzulegen. Auffallig ist hier namentlicb das Auftreten 

weit fortstreicbender Ziige von Gneis und von Andalusitglimmerscbiefer 

langs des Qstrandes des Syenitmassivs; wahrend Aveiter westlich im 

Syenit nur nocb Gneise als >>Schollen << beobaehtet werden, feblen der- 

artige Einschaltungen dem Lausitzer Granit vollstandig. Sind alle diese 

Gneisvorkommen ini MeiBener Massiv als Zeugen der Fortsetzung des 

erzgebirgischen Gneisgrundgebirges in der Tiefe aufzufassen, so wiirde 

durch die MeiBener Syenit-Granitintrusion ebenso wie durch den kleinen 

Gottleuba-Markersbacher Granitstock eine wirkliche >>VerscbweiBung<< 

der erzgebirgischen und der lausitzer Provinz eingetreten sein. 

Beziiglich des geologiscben Alters der oben definierten >>mittelsach- 

siscben Uberschiebung « ist zu beachten, daB in dem Schiefergebirge 

culmische Schicbten noch mit bewegt worden sind, und daB im Dohlener 

Becken (Steinkohlenrevier des Plauenschen Grundes) Unterrotliegendes 

(Cuseler Stufe) den AusbiB der Uberschiebungsflache diskordant liber- 

lagert. Die Uberschiebung ist daher alter als Perm und j linger als Culm. 

Eine weitere Einschrankung des Alters ergibt sich nocb daraus, daB das 

Unterrotliegende auch auf dem Syenit selbst auflagert, welcher seiner- 

seits, wie oben gesagt, junger als die Uberscbiebung ist. Es muB also 

vor dem Unterrotliegenden der Syenit in einer Denudationsperiode frei- 

gelegt worden sein, so daB dessen Intrusion daher ungefahr in der Mitte 

des Obercarbons erfolgt sein kann. Die >>mittelsacksische Uberscbiebung << 

selbst dlirfte dann etwa im alteren Obercarbon stattgefunden haben. 

Als die Uberscbiebung des ostlichen Schiefergebirges auf den Gneis 

erfolgte, war dieser durch Denudation bereits angeschnitten. Es ergibt 

sich somit auch hieraus die Wahrscbeinlicbkeit eines boheren Alters fur 

die Vergneisung des Erzgebirges, als man jetzt im allgemeinen annimmt2). 
Zur Zeit der Saarbriickener Stufe Avar soavoIiI im erzgebirgischen Becken 

der Pbyllit Avie auch im boheren Erzgebirge der Gneis bereits von der 

Denudation erreicht. 
Mit der Ricbtung und der Tendenz, Avelche in der Uberscbiebung 

der lausitzer Provinz liber die erzgebirgische zum Ausdruck gelangt, 

stimmen auch alle jungeren Dislokationen in diesern Teil Sachsens 

!) Andere Quetsckzonen sind dagegen j linger und jetzt noch niclit wieder 
ausgeheilt (vgl. Erlauterungen zu Sektion Pillnitz der geol. Spezialkarte von Sachsen, 
II. Auflage); sie sind sowohl im Granit wie im Syenit zu beobachten und mit den 
nach dem Mittelrotliegenden, bzw. nach der Kreide eingetretenen Dislokationen in 
Verbindung zu bringen. 

2) Vgl. dazu auch K. Pietzsch, Das geologische Alter der dichten Gneise des 
Erzgebirges. Zentralbl. f. Min. 1914, S. 202. 
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iiberein; sie alle zielen auf Raumverkurzung hin und zeigen ein 

Yordrangen der ostlichen Gebirgsglieder nach Westen zu an. Schon 

die nordwestlich streichenden Dislokationen, welche das Rotliegende 

im Plauenschen Grunde bei Dresden betroffen haben, nnd die ihrem 

Alter nach nnr so definiert werden konnen, dab sie nach der Le- 

bacher Stufe nnd vor dem Cenoman eingetreten sind, zeigen diese 

Tendenz der Raumverkiirziing. Sie driickt sich durch eine eigentum- 

liche Synklinalenbildnng ans, welche aber durch Widerstandsachsen 

(untergeordnete Hebungsachsen) noch kompliziert wird und spater eine 

speziellere Darstellung erfahren muB. Nach W. gerichteten Druck zeigt 

auch die postcretacische »lausitzer Hauptverwerfung << an, die aus der 

Gegend von Oberau bei MeiBen iiber Dresden sich weit nach Bohmen 

hinein verfolgen laBt (Elbbruch, F. E. Suess). An ihr ist der Ostflugel 

(Lausitzer Granit) gehoben und an mehreren Stellen sogar iiber die ge- 

schleppten Schichten von Jura und Kreide nach Sudwesten zu iiber- 

schoben. Ahnliche Yerhaltnisse, namlich Hebung des Ostfliigels und 

Druck nach Sudwesten, wenn auch ohne Uberkippung der Schichten, 

bestehen bei der Wendischcarsdorfer Yerwerfung, welche von Rabenau 

aus ebenfalls in siidostlicher Richtung verlauft. Die Yerlangerung dieser 

Yerwerfung nach SO. zu trifft die Dislokation, welche von Elbeteinitz 

aus am Westrande des Eisengebirges in Bohmen entlang lauft und hier 

ahnliche Schichtenstorungen geschaffen hat. —• So stellen also die im 

Grenzgebiet der lausitzer und erzgebirgischen Provinz zu beobachten- 

den jiingeren Dislokationen nach Richtung und Wert nur schwachere 

Nachklange jenes groBen palaozoischen, westwarts gerichteten Yor- 

drangens sudetischer (lausitzer) Gebirgsglieder auf erzgebirgisch strei- 

chendes Grundgebirge dar. 

In der Einleitung wurde bereits gesagt, daB nordlich von Nossen eine 

Abtrennung der lausitzer von der erzgebirgischen Provinz infolge der 

Uberlagerung des Grundgebirges durch postvaristische Schichten nicht 

durchfuhrbar ist. Es ist nun moglich, daB die Uberschiebungsflache ost- 

lich von RoBwein, welche oben als Westgrenze des zur lausitzer Provinz 

zahlenden Schiefergebirges angegeben wurde, nicht in der Richtung 

nach Oschatz und Strehla zu weiter geht, wie man vermuten konnte, 

sondern daB sie sich allmahlich immer mehr nach W. wendet, um schlieB- 

lich, in erzgebirgische Richtung umbiegend, am Nordrande des Granulit- 

massivs entlang zu laufen. Nordlich von RoBwein treten verschiedene 

Erscheinungen zutage, welche eine derartige Moghchkeit sogar wahr- 

scheinlich machen. So wird in der Erlauterung zu Sektion RoBwein- 
Nossen (ii. Auflage, 1909, S. 21) eine nordwestlich streichende >>Yer- 

werfung<< erwahnt, langs deren Gabbro und Biotitgneis >>scheinbar im 

Hangenden der siidlich da von anstehenden Glimmerschieferzone << des 

Granulitkontakthofes auftreten; es handelt sich hierbei um eine nach 
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SW. gerichtete Ubersckiebung, wenn anch nur von geringem AusmaB. 

Kaum 1 km weiter nordlich stoBen dann bei Ossig Biotitgneis und Glimmer- 

sckiefer nach Nordosten zu an Pkyllit ab; die kierdurch angezeigte 
Dislokation bildet offenbar die Fortsetzung der >>mittelsacksiscken Uber- 

schiebungsf lache «, weleke beim Wiesenkaus ostlick von RoBwein das 

Tal der Mulde durckquert, bis Neuseifersdorf gut verfolgbar ist, dann 

aber nur >>durc3i das Auftreten stark verdriickter glimmeriger Pkyllite 

bei Hinterkolz « angedeutet wird. Die Weiterfiihrung dieser sclion im 

Muldental naek NNW. zeigenden Linie in nordwestlicher Ricktung iiber 

Ossig kinaus verweist ungefakr auf den Sericitgneiszug, der sick liber Do- 

beln weit am Nordrande des Granulitmassivs kin erstreckt. Es ist daker 

mit der Moglickkeit zu recknen, daB im Liegenden dieses Zuges —• etwa 

dort, wo die Spezialkarten die Greuze zwiscken Pkyllitgruppe und 

Glimmersckiefer (bzw. Frucktsckiefer) verzeicknen, — kein allmaklicker 

Ubergang zwiscken diesen Gesteinen vorkanden ist, sondern daB kier 

an cler Basis der Pkyllitgruppe eine Ubersckiebung derselbeii iiber einen 

Teil des inneren Kontaktkofes des Granulitmassivs zu sucken ist. Wakr- 

sckeinlick ist diese Ubersckiebung nur sekr unbedeutend und besitzt 

mekr den Ckarakter eines geringen Hinaufsckiebens der Pkyllitgruppe 

auf das Glimmersckiefer system. Beacktenswert ist ferner, daB auck 

weit im SO. von Dobeln Sericitgneise sick nockmals an mekreren Punkten 

bei Nossen und auf Sektion Tanneberg einstellen. 

Nack alledem muB man zu dem Scklusse kommen: 

1) daB das Sckiefergebirge von Gottleuba-Maxen iiber Tkarandt, 

Wilsdruff, Nossen, BoBwein mit dem palaozoiscken Sckiefersystem 

nordlick vom Granulitgebirge in unmittelbarem Zusammenkang 
stekt und somit wokl die Fortsetzung der sogenannten >>ost- 

tkiiringiscken Hauptmulde<< und des >>osttkiiringiscken Haupt- 

sattels<< bildet. •—• Die Granulitintrusion selbst ebenso wie die 

des erzgebirgiscken Gneises ersckeinen pravaristisck. 

2) daB bei der Auffaltung des varistischen Bogens sick sckon 

am Nordrande des Granuktgebirges ein Zusammensckub geltend 

mackte, welcker wokl bereits hier zu einer (geringen) Ubersckiebung 

fiikrte, daB aber sicker ungefakr von Dobeln an ostwarts — zu- 

gleick mit der Umbiegung der bisker nordostlicken Faltungs- 

ricktung in die nordwestkcke (sudetiscke) —■ eine Absckerung des 

Pkvllit- und Sckiefergebirges vom tieferen, vergneisten Unter- 

grunde und eine Ubersckiebung des nunmekr als lausitzer Provinz 

zu bezeichnenden Sckiefersystems auf das erzgebirgisck streickende 

Grundgebirge erfolgte. —• Diese Dislokation soli als >>mittelsack- 

siscke Ubersckiebung << bezeicknet werden. 

Auck am Siidostrande des Granuktgebirges sind eine groBe Uber¬ 

sckiebung in der Richtung auf das Granuktmassiv zu, sowie mekrfacke 

nordostlick streickende Aufsattelungen vorkanden, weleke samtlicli auf 
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eine Baumverkiirzung zwischen dem Granulitgebirge und dem erz- 

gebirgischen Gneismassiv hindeuten. Gegen NO. nahern sich die von 

den Dislokationen begrenzten Zonen1) einander, was wohl als Folge der 

Umbiegung des varistiscben Bogens aufgefaBt werden muB. Die eine 

Hebungszone (Glimmerscbieferzug Floha—Siebenlehn) schneidet bei 

Haltestelle GroBvoigtsberg die oben besproehene >>mittelsachsische 

Uberschiebung « nnd setzt sick in dem Gneis-Gabbro-Biicken von Sieben¬ 

lehn—Nossen fort. Man hat es hier wohl mit einer ahnlichen Erscheinung 

zn tun, wie sie F. Kossmat von der alpin-dinarischen und von der dina- 

risch-albanischen Knickung beschreibt, wo sich Julische Alpen und Save- 

system gegeneinander bewegten und dabeidas vor oder teilweise unterihnen 

liegende Gebirge mit emporgezerrt wurde, bzw. wo zwischen den auf 

einander zu bewegten Massen der nordalbanischen Tafel und der Merdita 

das Cukaligebirge eingeschlossen und teilweise emporgepreBt wurde2). 

Siidlich an die Flbha-Siebenlehner Aufsattelung sehlieBt sich eine 

Synklinalzone an, welche liber Hartha und Erdmannsdorf verlauft und 

in ihrer siidwestlichen Verlangerung auf Sektion LdBnitz-Zwdnitz auf 

die Niederziehung silurischer und devonischer Schichten in den Phyllit 

trifft. Nach N. zu grenzt an die Flbha-Siebenlehner Antiklinale, jenseits 

einer nach NW. zu einfallenden Bislokation, der lange Streifen altpalao- 

zoischen Gebirges (Silur bis Culm) von Niederwiesa-Seifersdorf-Beichen- 

bach; nordlich von diesern folgt wieder nach einer nordostlich streichen- 

den Dislokation ein Zug von Gneisen und Glimmerschiefern, die samtlich 

sehr stark zerdriickt und von Gleitflasern und Druckkliiften durchzogen 

sind3). Diese auf der geologischen Spezialkarte als >>Augengneis« und 

>> Glimmer-, Chlorit- und Hornblendeschiefer« bezeichneten Glieder des 

Frankenberg-Hainichener Zwischengebirges sind es, welche bei SchloB 

Sachsenburg unweit Frankenberg auf den Kontaktmantel des Granulit- 

massivs hinaufgeschoben sind4). Yerfolgt man den Band dieser L'ber- 

schiebung nach SW. weiter, so trifft man auf die Grenze culmischer Grau- 

wacken (cul!)5) gegen mittelgebirgische Phyllite (tc der Ubersiehtskarte 

1:250000), und es ist keineswegs unwahrscheinlich, d.aB auch diese 

1) Das aus Gneisen und Glimmerschiefern, sowie aus altpalaozoischen Ab- 
lagerungen zusammengesetzte Gebiet zwischen dem Granulitmassiv und dem 
Erzgebirge wird in den Erlauterungen zur geol. Spezialkarte als »Frankenberg- 
Hainichener Zwischengebirge« bezeichnet. 

2) F. Kossmat, Die adriatische Umrandung in der alpinen Faltenregion. 
Mitteil. d. Geol. Ges. Wien 1913, S. 124 und 132. 

3) Durch solches stark zerkluftetes Gebirge ist der Eisenbahntunnel beim 
Harrasfelsen getrieben, an dessen Sudportal durch Abrutschung eines etwa 250 cbm 
groBen, von Kluften begrenzten Felsstuckes das Eisenbahnungliick vom 14. Dezem- 
ber 1913 verursacht wurde. 

4) Vgl. Profil 2 auf Sektion Frankenberg-Hainichen, II. Auflage. 
5) Die auf den Blattern Chemnitz, Frankenberg-Hainichen u. a. m. der geolog. 

Spezialkarte ausgeschiedenen Stufen cu2 und cu3 stellen die »Steinkohlenformation 
von Chemnitz-Hainichen« dar. Sie sind petrographisch den als Saarbriicker Stufe 
erkannten Sedirnenten von Zwickau und Lugau sehr viel ahnlicher als den Schichten 
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Grenze durch eine IJberschiebung bedingt ist. Wie freilicb diese culmi- 
O O 

schen Schichten, aus welcben auBerdem Vorkommen obersilurischer 

Kieselschiefer ldippenformig aufragen, zu der Augengneis-Glimmer- 
scbieferzone lagern, ist bisber nicbt bekannt. — Yerfolgt man den oben- 

genannten tjberschiebungsrand von SchloB Sachsenburg nach NO. 

weiter, so trifft man siidlicli von Berbersdorf auf culmische und devo- 

niscbe Gesteine, die mit Dislokationen an Ampliibol-Epidotschiefern 

des Granulitkontakthofes angrenzen. Durch verschiedene andere Yor- 

kommen gleicher Gesteine hangen diese Devon-Culmpartien mit dem 
palaozoischen Zug von Reich enbach-Seifersdorf-Niederwiesa zusammen, 

•S///J Gneise des Erzgebirges und der Einschaltungen 
im Meifiener Syenitmassiv. 

Granulit. 
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Granulitmassivs u. Kontaktgesteine im Lau- amic en. 

sitzer Granitmassiv. L LockvAtz. 

Phyliit. 

Altpalaozoicum (Silur—Culm). 

Sericitgneis. 

Gneise, Glimmer- u. Chloritschiefer d. Franken- 
berg—Hainichener Zwischengebirges. 

» Culmformation « v. Chemnitz—Hainichen. 

Granifc und Syenite 

Porphyr. 

Erlauterung zur geologischen Karte auf Seite 173. 

NW Niederwiesa. 

R Reichenbach. 

S Seifersdorf. 

Sa Sachsenberg. 

<+*> Dislokations- 

flachen. 

—Einfallen der 

Dislokations- 

flachen. 

der cul-Stufe, welclie in ihrer Ausbildung vollig dem vogtlandisch-ostthuringischen 
Culm gleichkommt; dessen hangende Schichten miissen mit der Vise-Stufe paralle- 
lisiert werden, und gleiches gilt von den kohlenkalkfuhrenden Grauwacken des 
cul am Stidrande des Granulitgebirges. Die cu2- und cu3-Schichten, die mit 
einem recht grobstiickigen Grundkonglomerat beginnen, iiberlagern die cul-Stufe 
(wahrscheinlich sogar diskordant), sind also jlinger als Vise-Stufe. Nach den 
palaophytologischen Untersuchungen von Rothpletz und Sterzel hat die Flora 
der cu2- und cu3-Schichten aber »culmischen << Charakter (nach Sterzel entspricht 
sie sogar dem unteren Culm Sturs). Da die Flora also jedenfalls auf altere als 
Saarbriicker Schichten verweist, die cu2-3-Schichten andererseits aber j linger als 
Vise-Stufe sein miissen, so sindm. E. die steinkohlenf iilirenden Ablagerungen 
von Chem nitz - Hainichen (cu2, cu3) mit der Waldenburger Stufe des 
Gbercarbons zu identifizieren. 
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und es ist dalier moglich, dad die Dislokation zwischen diesem letzteren 

Zuge und den nordlich angrenzenden Augengneisen von Mobendorf- 
Frankenberg nur eine Verwerfung von nicbt allzu betrachtlicher Sprung- 

hohe ist, die sich iiberdies naeh NO. zu verringert. Ferner muB die 

Frage erwogen werden, inwieweit es moglich ist, daB das Palaozoicum 
der Reichenbacb-Niederwiesaer Zone bier direkt auf den Frankenberg- 

Mobendorfer Gneisen aufgelagert ist. 
O O 

Herr Prof. F. Kossmat macht micb freundlichst darauf aufmerksam, 

daB auf Grund des tektonischen Ivartenbildes und besonders wegen ge- 

wisser Analogien mit dem Auftreten der von F. E. Suess neuerdings als 
O O 

Deckscholle gedeuteten Muncbberger Gneismasse1) leicbt die Frage der 

Autocbtbonie des Frankenberg-Mobendorfer Gneises aufgeworfen werden 

konne. Da die Glimmerscbiefer der Zone Floha-Siebenlehn nacb NW. 

zu unter das Palaozoicum von Niederwiesa-Seifersdorf einschieBen, ist 

eine Ableitung der Frankenberger Gneiszone als >>Deckscbolle << von bier 

nicbt mogbch. Man stiinde somit vor dem Reste einer weit aus dem 

Siiden von jenseits des Erzgebirges stammenden Decke, welche bereits 

vor Ablagerung des diskordant dariiberliegenden Grundkonglomerates 

von Hainicben (Waldenburger Stufe, cu2-Stufe der Spezialkarten, bisber 

sogar als Culm bezeichnet) an Ort und Stelle gewesen sein muB, wahrend 

sie culmische Grauwacken und Schiefer iiberdeckt. Nacb meiner Auf- 

fassung sind aber die Frankenberger Gneise nicbt aus groBer Feme berzu- 

leiten, sondern steben unter dem Niederwiesa-Reicbenbacber Palaozoi¬ 

cum bindurcb mit den Gbmmerscbiefern des Erzgebirges in Verbindung. 

Ibre jetzige Lagerung ist wesentlicb durch keilformige Emporpressung 
zu erklaren, welcbe ebenso wie die riickenartige Aufpressung des Floba- 

Siebenlehner Glimmerscbieferzuges aufs engste mit dem Zusammenscbub 

des varistiscben Faltensystems zusammenhangt. 

Im hocbsten Grade beacbtenswert ist ferner die Tatsacbe, daB die 

geradlinige Verlangerung der zwiscben Frankenberg, Floha und Sieben- 

lebn entwickelten nordostlicb streichenden Zonen von Gneis, Glimmer¬ 

scbiefer und Altpalaozoicum nach SW. zu direkt auf das sog. >>Kireh- 
berg-Wildenfelser Zwiscbengebirge« auftrifft, welcbes ebenfalls aus silu- 

riscben, devonischen und culmischen Scliicbten, sowie aus Gbmmer¬ 

scbiefern und Gneisen bestebt, und welches gleichfalls durch Dislokationen 

begrenzt wird. Geht man in derselben Ricbtung dann nocb weiter nacb 

SW. zu, so gelangt man schlieBlicb in das Gebiet der Muncbberger 
Gneismasse. Die Frage der Lagerung der Muncbberger Gneismasse, 

sowie des >>Wildenfelser Zwischengebirges << stebt zweifellos in engstem 
Zusammenhang mit jener des >>Frankenberg-Hainicbener Zwiscben- 

gebirges<<, und boffentlicb gelingt es den im Gauge befindlichen Unter- 

sucbungen, der Losung naberzukommen. 

x) F. E. Stjess, Vor^aufige Mitteilung liber die Muncbberger Deckscholle. 
Sitz.-Ber. Math.-naturw. Kl. der Kais. Akad. d. Wiss. Wien, 12. Juni 1913. 
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