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3. Eruptive Quarzgaiige in der Umgebuiig

der vogtlandiscli-westerzgebirgisclien

Granitmassive.

Von Herrn Bruno Baumgartel in Clausthal.

Hierzu Tafel Vlll-Xll unci 3 Textfiguren.

Im westlichen Teile des Erzgebirges Jinden sicli Dahe

beieinander mehrere Granitvorkommnisse, deren groBtes imter

dem Namen Eibenstocker Massiv weiter bekannt ge-

worden ist.

Nordlich und westlich von ihm liegen die weniger aus-

gedehnten Granitareale von Kirchberg nnd Bergen-Lauter-
bach und nordostlich sowie ostlich eine Reihe noch kleinerer

isolierter Granitpartien bei Aiie imd Johanngeorgenstadt.
Diese Granite durchbrechen z. T. das Schiefergebirge gerade

dort, wo sich im Vogtlande der Ubergang der das Gneisriick-

grat des Erzgebirges umlagernden Glimmerschiefer- und Pliyllit-

hiille in die normalen palaozoischen Sedimente, vorzugsweise

Tonschiefer und Quarzite des Oambriums und Silurs, ganz

allmalilich vollzieht.

Yielleicht vereinigen sich die oberflachlich voneinander

getrennten Granitvorkommen nach der Tiefe zu. Dafiir spricht

das bei den einzelnen Massiven festgestellte, nach alien Seiten

sclirag unter die Schiefer gerichtete Einfallen der Granitgrenze

;

ferner hat man in den Gruben der Gegend von Schneeberg

durch den Bergbau unter den oberflachlich anstehenden

Schiefern in der Tiefe Granit erschlossen.

Die erwahnten aus den Schichtgesteinen auftauchenden

Inseln des Granits sind von ausgezeichneten Kontakthofen um-
geben, die durch die Aufnahmen der Sachsischen Geologischen

Landesanstalt^) eine eingehende kartographische Darstellung

') Siehe die Erlauterungen zu den Sektionen Treuen, Olsnitz,

Ebersbrunn, Auerbach, Falkenstein, Kirchberg, Schneeberg, Eibenstock,

Schwarzenberg, Johanngeorgenstadt der geologischen Spezialkarte des

Konigreichs Sachsen, ferner C. Gabert: Die geologische Umgebung
von GraBlitz im bohmischen Erzgebirge. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A.

49, 1899, 581-650.
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und BeschreibuDg erfahren baben. Yorher bat bereits Rosen-
bus ch in seiner grundlegenden Arbeit iiber den Kontaktmeta-

morphismus „Die Steiger Schiefer" ^) eine Untersuchung Yer-

schiedener Kontaktgesteine dieser jiingeren Erzgebirgsgranite

mitgeteilt. Ich bericbtete scbon Yor einiger Zeit iiber eigen-

artige Quarzvorkommnisse in der Umgebung dieser vogtlandisch-

westerzgebirgiscben Granitmassive die YOn mir als Yon den

Graniten berriibrende Injektionen gedeutet wurden. Zu den

in jener Mitteilung genannten Fundorten sind dureb weitere

Exkursionen nocb einige Punkte binzugekommen, an denen

sicb die gleichen Erscbeinungen feststellen liei3en. Die nacb-

folgende Arbeit soli die Ergebnisse der mikroskopiscb-petro-

grapbischen Untersuchung jener Yorkommnisse bringen sowie

den Nacbweis, dafi aucb der mikroskopiscbe Befund die scbon

YOrber gewonnene Anscbauung, es bandle sicb um Bildungen,

die mit den Graniten in Zusammenbang steben, durcbaus zu

unterstiitzen geeignet ist.

Die im folgenden zu bescbreibeuden Injektionserscbeinungen

sind in gleicber Weise beobacbtet worden an den drei groBten

westerzgebirgiscben Granitstocken YOn Eibenstock, Kircbberg

und Bergen-Lauterbacb, auBerdem in der Nacbbarscbaft des

nordostlich YOn diesen gelegenen Yorkommens Yon Ober-

scblema. Das zur mikroskopiscben Untersucbung gesammelte

Gesteinsmaterial ist natiirlicb Yerscbiedenartig nach der Giite

der Aufscbliisse, die zufallig in den einzelnen Kontaktnofen

Yorbanden waren. Die ausgezeicbnetsten finden sicb in der

Umgebung des Bergen-Lauterbacber Granits in den grofien

Theumaer Plattenbriicben und am Talsperrenbau der Stadt

Plauen im Geigenbacbtale. Es sollen desbalb diese zuniicbst

erortert werden, um so mebr, als der erstgenannte Fundpunkt
derjenige war, an welcbem die Quarzeinlagerungen mit ihren

eigenartigen Kontakterscbeinungen zuerst zur Beobacbtung ge-

langten. An mancben Aufscbliissen war, wie icb scbon a. a. 0.

erwahnt babe, die Yerwitterung derartig weit Yorgescbritten,

da6 die Yon da gesammelten Belegstiicke kaum mebr zu

Diinnscblilfuntersucbungen geeignet erscbienen. Immerbin er-

weisen solcbe Punkte wcnigstens die Yerbreitung der zu be-

sprecbenden Erscbeinungen, und es unterliegt mir keinem

Zweifel, daB ibre Zabl durcb weitere Begehungen, als sie mir

durcbdie Yerbaltnissemoglicb waren, nocb Yergrofiertwerden kann.

^) Abhandlungen zur Geol. Spezialkarte von ElsaB-Lothringen 1,

1877, 79-393.
2) Zentralblatt f. Min., 1907, 716—719.
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Ans der llmgebniig: des Bergen-Iianterbacher
' Oranitmassivs.

Plattenbriiclie bei Theuma.

Makroskopische Beschreibung der Gesteine

Tincl der Quarzeinlagerungen.

j

Die wegen ihrer vielseitigen technischen Verwendbarkeit

! hochgescLatzten Theiimaer Flatten sind aus der Umwandlimg
cambrischer Tonschiefer hervorgegangene Fruchtschiefer. Die

urspriingliche SchichtuDg ist vielfach noch deutlich zii sehen.

Sie zeigt eine auBerordentliche Yerworrenheit hinsichtlich ihrer

Streichungsrichtung. Die Ursache hiervon ist die Beeinflussung

des Gebietes durch mehrere Yerschieden gerichtete Faltungen^),

Eine erkennbare Teilbarkeit nach der Scbichtung ist nicht

mehr vorhanden, dagegen eine ausgezeichnete transversale

ScMeferung, welche, ziemlich konstant nach NW einfallend, die

Schichtung unter alien moglichen Winkeln diirchschneidet. Nach
ihr laBt sich der Fruchtschiefer dnrch eingetriebene Keile in

schone bis 8 qm grofie Flatten Yon 5— 10 cm Dicke mit

Leichtigkeit zerspalten.

Makroskopisch laBt der Fruchtschiefer in einer hellgrauen,

dicht erscheinenden Grundmasse groBere schwarzliche Mineral-

individuen erkennen, so da6 eine porphyrartige Struktur zu-

stande kommt. Die Einsprenglinge erinnern durch ihre lang-

gestreckte und rundliche Form vielfach an Getreidekorner.

In anderen Fallen sind sie krystallographisch gut umgrenzt.

Die Langsschnitte erscheinen als langgezogene Rechtecke, die

Querschnitte bilden deutliche Sechsecke. Bisweilen sind

die saulenformigen Individuen an den Enden garbenformig

zerlappt. Das Mineral, welches in ihnen vorliegt, ist Cordierit.

Ganz untergeordnet findet sich in den Theumaer Briichen

ein zweites Gestein, wegen seiner auBerordentli(!hen Harte von
den Steinbrucharbeitern als „schwarzer Kies" bezeichnet. Es
bildet eine etwa 10 cm machtige Einlagerung mit einem
Streichen N 25" 0, die unter 50" nach NW einfiillt. Sie geht

sowohl im Hangenden wie im Liegenden ganz allmahlich in

Fruchtschiefer iiber. Diese abweichend ausgebildete Schicht ist

weitaushaltend und laBt sich sowohl im vorderen wie auch
im hinteren Telle des groBen Plattenbruches beobachten.

') Siehe Erlauterungen zur geol. Spezialkarte des K5nigr. Sachsen,
Sektion Olsuitz-Bergen, Leipzig 1900, 12 und 13.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 12
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An einzelnen Stellen enthalt dieses Gestein zahlreiche

Blattchen von Biotit. Gewohnlich ist es jedocli so diclit, dafi

die meisten seiner Bestandteile makroskopisch nicht erkannt

werden konnen. Da es gleichzeitig schwarzliche Farbe aufweist,

so ahnelt es in Bruchstiicken, welche keinen der gleich zu er-

wahnenden Eiasprenglinge enthalten, auBerlicli durchaus einein

Basalt. Als einziges ohne weiteres bestimmbares Mineral ent-

halt es zahlreiche bis 1 mm groB werdende schwarze Granaten

in scharfer Rhombendodekaederform. Als Seltenheit erscheint

auch einmal ein solcher von schoner roter Farbe. Es handelt

sich bei dieser Einlagerung wahrscheinlich um einen umge-

wandelten Diabastuff, wie solche in dem Yorliegenden Kontakt-

gebiete zahlreich durch die geologische Landesaufnahme fest-

gestellt sind.

Beide Gesteine, der Fruchtschiefer wie die schwarzliche

Einlagerung in ihm, sind stellenweise YOn zahlreichen Qiiarz-

gangen durchschwarmt. Im ersteren folgen sie gem der in

dem Gestein vorhandenen Plattung, das. ist, wie oben ausge-

fiihrt wurde, der transversalen Schieferung. Doch finden sich

auch deutliche Abweichungen von dieser Richtung, Erstreckung

der Gauge quer dazu. Durch nur kurz andauerndes Aushalten

der Quarzeinlagerungen und Anschwellen ihrer Machtigkeit

kommen sehr unregelmaBige, bisweilen linsenformige Korper

zustande. (Siehe Fig. 1.) Ihr Durchmesser kann bis 20 cm
groB werden.

Der Hauptbestandteil dieser gangformigen Bildungen ist

milchig weiUer Quarz. Gewohnlich ist die Raumerfiillung

eine vollkommene. In den nur sehr selten sich vorfindenden

Drusenraumen besitzt das Mineral Krystallflachen. Weiter

lassen sich makroskopisch mit Sicherheit erkennen: Muscovit,
bisweilen in rosettenformigen Gruppen, grobblattriger, schwarz-

lichgruner Biotit und feinschuppiger Chlorit. Die Yerteilung

dieser letzteren Bestandteile ist keine gleichmafiige. Sie tveten

zusammen zu 'unregelmaBig gewundenen Lagen im Quarz, er-

scheineu also fast schlierenformig. Biotit und Chlorit reichern

sich auBerdem bcsonders gern an den Salbandern an und bilden

haufig im unmittelbaren Nebengestein der Quarzschmitzen und

Quarzlinsen die ausschlieBliche Flillmasse von sehr gering-

machtigen Spalten. Braunlichrotliche Gr an atkrystallchen,

Kombinationen der Formen 0 und 202, und zwischen den

Quarzkornern eingebettete Saulen von schmutziggriinem Pi nit,

welcher dem Urvorkommen des Minerals im Pinistollen von Aue
bei Schneeberg recht ahnlich ist, ferner griinliche erdige Massen

ohne regelmafiige Umgrenzung, die sich bei der mikroskbpischen



Fig. 1.

Linsenformige Quarzinjektionen. Im riickwartigeii Teile ties groCen
Tlieunaer Plattenbriichs.

12*
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Untersiichimg durch vorhandene Cordieritreste gleiclifalls als

Pinit erweiseD, vervollstandigen das Bild von der mineralo-

gischen Zusammensetzung der Quarzeinlagerungen.

An einem einzigen Stiick, das ich der Liebenswiirdigkeit

des Herrn Tisciikh, Direktor der Theumaer Plattenwerke, ver-

danke, trat ein schwarzliches Erz auf, das beim Zerkratzen

ein braunes Pulver ergab. Mit konzentrierter Schwefelsaure

gekocht, farbte es sich blau, eine Reaktion, die fiir Wolframit
charakteristisch ist. Die Menge des Materials war aber so

klein, da6 weitere Untersuchungen damit nicLt vorgenommen

werden konnten.

Das Nebengestein in unmittelbarer Nachbarschaft der

Quarzgange, der Fruchtschiefer, weist ein sofurt in die Augen
fallendes abweichendes Ausseken auf gegenCiber dem weiter

davon anstehenden normalen Gestein. Auf Tafel YIII Fig. 1 ist

ein Kontaktstiick einer Quarzader mit dem Nebengestein aus

den' Theumaer Plattenbriichen nach einer photographischen

Aufnahme abgebildet. Man erkennt deutlich rechts den

weiBen Gangquarz, dann folgt eine etwa 5 cm breite Zone, in

welcher die Cordierite zwar sparlicher, gleichzeitig aber auch

zu viel groBeren Individuen entwickelt auftreten. AuBerdem
sieht man hier aus der sonst gleichmaBig dichten Grundmasse

hervortretend groBere Biotit-, vereinzelt auch Muscovitblattchen.

Dann erst kommt der Fruchtschiefer in seiner normalen Aus-

bildung. Es moge ausdriicklich hervorgehoben werden, daB es

sich hier nicht um einen in Kontakthofen bisweilen zu beob-

achtenden ohne ersichtlichen Grund auftretenden Wechsel in der

Gesteinsbeschaffenheit handelt. In dem weiten AufschluB, den

der groBe Theumaer Plattenbruch darbietet, ist das Gefiige des

Fruchtschiefers sehr gleichmaBig. Das Yorhandensein der

grobkornigen Yarietaten ist immer ganz unverkennbar an die

sich einstellenden Quarzeinlagerungen gebunden. Wo diese

sich haufen, sind auch groBere Partien des Nebengesteins grob-

kornig ausgebildet. An vereinzelten Quarzadern dagegen laBt

sich in der Nachbarschaft gar bald der Ubergang in den

normalkornigen Fruchtschiefer beobachten, wie ihn die Ab-

bildung 1 auf Tafel YIII zeigt. Ich erblickte bereits friiher

in diesem GroBerwerden der Gemengteile eine besondere von

den Quarzgangen ausgehende Kontaktwirkung '), und ich kann

auch jetzt nur daran festhalten, daB hier die Kontaktmeta-

morphose besonders intensiv wirksam gewesen sei.

Wahrend sich die durch ihre unregelmiiBige Form ausge-

Siehe S. 176, Anm. 2.
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zeichneten QuarzeinhigerimgeD, die von einer deutlichen Kon-
taktzone begleitet sind, in bestimmten Partien des grofien

Steinbruchs . haufen — in dem jetzt vorhandenen AufscliliiB

waren zwei solcher von Quarzbandern durchzogener Streifen

von verschiedener Machtigkeit deutlich zii beobachten — trifft

man unabkangig von diesen vereinzelt eine zweite Art von
Qiiarzgangen an, welcke sick auf den ersten Blick als eine

abweickende Bildung dokumentieren. Ibr Durckmesser gekt

nie iiber wenige cm kinaus. Die Grenzflacke gegen das Neben-

gestein ist immer sekr sckarf geradlinig verlaufend. Die Aus-

fiilhmg bestekt meist aiis reinem Quarz. In einigen fanden

sick daneben ckloritiscke Mineralien imd etwas Kupfer-
kies. Ferner ersckeint ikr innerer Teil oft rotlick gefarbt.

Mancke brausen, mit verdiinnter Salzsaure bekandelt, lebkaft

auf, ein Beweis fiir das Yorkandensein von ziemlick viel

Kalkspat. Der Hauptuntersckied gegeniiber den Verkaltnissen

an den vorker besckriebenen Quarzkorpern liegt in der Be-

sckaffenkeit des unmittelbaren Nebengesteins. Von irgendeiner

Beeinflussung desselben von den mit Quarz erfiillten Spalten

aiis ist kier nickt das Geringste zu bemerken. Der Fruckt-

sckiefer besitzt, was Mineralfiikrung und KorngroBe anlangt,

unmittelbar neben diesen Quarzgangen durckaus die gleicke

normale Ausbildung wie dort, wo solcke feklen. Ein Kontakt-

stiick dieser Art zeigt Fig. 2 auf Taf. VIII. Ein Handstiick zu

gewinnen, welckes zu beiden Seiten der Quarzader das Neben-

gestein zeigt, war unmoglick, da beim Zurecktscklagen mit

Vorliebe ein Zerspringen liings der Grenzflacke zwiscken Quarz

und Gestein erfolgte.

Mikroskopiscke Ersckeinungs weise der normalen
Gesteine.

Die mit Hilfe des Mikroskops festgestellten Bestandteile

des normalen Frucktsckief ers sind: Quarz, Muscovit,
Biotit, Cordierit, Magneteisenerz, koklige Substanz,
Turmalin, Zirkon, Kalkspat und Until.

Der Quarz findet sick in kleinsten Korncken, der Mus-
covit in ebensolcken Blattcken, beide einmal in der Grund-
masse des Gesteins verbreitet, sodann auck von den iibrigen

groBeren Kontaktmineralien umscklossen. Wie sick der Quarz

stellenweise zu quarzitiscken Lagen anreickern kann, so zeigt

sick auck bisweilen die Grundmasse fast aussckliefilick aus

Muscovit bestekend. Der Biotit tritt sckon in groBeren, meist

unregelmaBig lappig umgrenzten Individuen auf. Der Cor-
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dierit zeigt trotz des Erfiilltseins loit anderen Mineralieri

meist eine recht gute krystallographische Umgrenzimg. Er er-

scheint farblos, oft durch Zersetzung gelblicli oder griinlich.

Die hexagonalen Schnitte erweisen sich inimer zwischen ge-

kreuzten Nicols als Drillinge. Der Biotit ist aufier in der

Grundmasse vorhanden als EinsclaluJ3 im Cordierit, oft zeigt er

Neigung, ihn randlich zu umwachsen. Der Magnetit erscheint

in grofieren, bisweilen oktaedrischen Kornern gleichmai3ig in

Grundmasse und Einsprenglingen verteilt. Die in feineren

Schuppen und Flittern auftretende kohlige Substanz erfahrt

eine deutliche Konzentrierung im Cordierit, die dunkle Farbung

dieses Minerals bedingend. Yielfach ist sie angeordnet in

geradlinigen Ziigen, die unbeirrt den durch Kontaktmeta-

morphose gebildeten Cordierit durchsetzen. Sie gehen offenbar

der urspriinglichen Schichtung parallel. Ihr Verlauf beweist,

dai3 das Gestein, welches wohl im grofien gefaltet ist, von

einer ins Kleine gehenden intensiveren Faltelung verschont ge-

blieben ist. Der wenn auch imm^r nur sparlich in kleinsten

Individuen weitverbreitete Turmalin mit einem Pleochroismus

von blaugrau zu lichtrosa zeigt Saulenform mit meist sehr

scharfer Endbegrenzung. Noch seltener iindet sich in Kornern

Z irk on und hin und wieder in ganz geringen Mengen Kalk-

spat. Auf ein ganz eigenartiges Auftreten von Rutil wurde

ich zuerst aufmerksam beim Studium der grobkornigen

Kontaktzonen neben den Quarzadern, entdeckte es aber

dann auch bei der Durchsicht von Diinnschliffen des normalen

Fruchtschiefers. Zunachst findet sich der Rutil, was nicht

auffallig ist, stellenweise reichlich in ganz kleinen Kornern

ohne jede krystallographische Umgrenzung durch die Grund-

masse hin verteilt. Bisweilen jedoch ist der Rutilgehalt in

dem neugebildeten Cordierit angereichert worden, in iihnlicher

Weise, wie auch kohlige Substanz in Kontaktmineralien kon-

zentriert wird, wie in der Regel in den vorliegenden Gesteinen

im Cordierit und anderswo im Chiastolith. Der Rutil bildet

dabei aber nicht die von den „Tonschiefernadelchen" bekannten

scharfen Krystallchen, sondern rundliche und ovale Korner,

welche trotz ihrer Kleinheit die gelbliche Farbe noch er-

kennen lassen und zwischen gekreuzten Nicols in intensiven

Farbtonen aufleuchten. (Siehe Textfig. 2.)

UmschlieBt der Cordierit Rutil, dann fehlen die kohligen

Einschliisse, und er ist griinlich gefarbt. DaB es sich tatsach-

lich um Cordierit handelt, beweist die deutlich sichtbare Er-

scheinung von Drillingen. In denselben Schliffen finden sich

nebeneinander gewohnliche farblose Cordierite mit Einschliissen
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kohliger Substanz und griinliche, welche die Rutilkornchen

iimschlieBen.

Ein aus einem Diinnschliff vorsichtig herausgeloster Cor-

dierit rnit den kornchenformigen Einschliissen ergab mit Wasser-

stoifsiiperoxyd die Titan reaktion, wodurch die Rutilnatur der

letzteren mit Sicherlieit erwiesen ist.

Die mineral.ogische Zusammensetzimg der dichten schwarz-

lichen Einl agerung im Friichtschiefer ist in den verscbie-

denen Schliffen stark wecbselnd. Bisweilen erscheint ii. d. M.

als Hauptbestandteil ein regelloses Gewirr nadliger Individuen

einer schwacb griin gefarbten Hornblende mit deutlichem

Pleochroismus (grim, gelblichgriin) und einer Ausloschungs-

schiefe von ca. 20^^. Die meist sehr stark zuriicktretende Grund-

masse besteht aus Plagioklas, der sich nicht naher bestimmen

lieB. Daneben sind vorhanden vereinzelte Qu arzkornchen,

fernor reichlich Magnetit, einmal in Form von gr6i3eren Okta-

edern, sodann in zierlichen Krystallskeletten und wenigKupfer-
kies. GroBere blauschwarze Erzkorner von unregelmaBig ge-

lappten Wachstumsformen erweisen sich durch beginnende Um-
wandlung in Leukoxen als Ilmenit. Die krystallographisch

scharf begrenzten Granaten siud fast farblos, beherbergen als

Einscbliisse Quarzkornclien und vielfach Hornblendenadelchen,

die tiber die Umgrenzung hinaus in die Grundmasse ragen

konnen. Fast regelmafiig sind auBerdem in ihnen, besonders

in den inneren Teilen angereichert, opake, schwarze Mineral-

korner -enthalten, die offenbar zum groBten Telle INIagnetit

Fig. 2.

Rutil in neugebildetem Cordierit.
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sind ; denn aus dem Gestein herausgeloste Granaten werden

von einem kleinen Stabmagneten angezogen. In anderen Par-

tien der Einlagerung gelangt Biotit, der bisweilen vollstandig

fehlt, zu iiberwiegender Entwickelung. Daneben findet sich

Chlorit, feinschuppiger Miiscoyit imd Quarz in groBerer Menge.

Hier treten wieder die opaken Flitterchen, welche teils Eisen-
erze, teils k oblige Substanz sein mogen, zii parallelen

geradeu Ziigen zusammen, welche obne Unterbredning durch

den neugebildeten Granat hindurcbsetzen. In ibrem Verlauf

ist aucb bier wieder ein Hinweis auf die iirspriinglicbe Scbicb-

tung des Gesteins gegeben, sowie darauf, dafi diese nicbt ge-

stort wurde. Die Biotitblattcben scbneiden am Granat immer
scbarf ab, woraus bervorgebt, daB der letztere sicb etwas

friiber gebildet bat als der Glimmer.

Die glimmerreicben Telle der scbwarzlicben Einlagerung

sind jedenfalls solcbe, an deren Zusammensetzung iirsprunglicb

Tonscbiefersiibstanz in groBerem Ma6e beteiligt war. Wo je-

docb das Gestein als Ampbibolit entwickelt ist, bestand es

vorwiegend aus Diabasmaterial. Seine jetzige mineralogiscbe

Zusammensetzung verdankt es der Kontaktmetamorpbose,

welcbe die Tuffeinlagerung zusammen mit den umgebenden
Scbiefern erlitten bat.

Mikroskopiscbe Untersucbung derQuarzeinlagerungen
undibrerKontaktzonen.

Die Quarzfiillung erweist sicb u. d. M. als bestebend aus

ricbtungslos zusamraengefiigten, unregelmaBigen Kornern. Das

Mineral lafit in den zablreicben untersucbten Diinnscbliffen

sofort eine bocbst auffallende Erscbeinung erkennen. Man
beobacbtet namlich fast immer nebeneinander zweierlei Quarz,
einen, der durcb eine mebr oder minder intensive, aber stets

deutlicbe Kataklasstruktur ausgezeicbnet ist, uiid einen zweiten,

welcber durcbaus unversebrt erscbeint. Es finden sicb aber

auBerdem nocb weitere Unterscbiede zwiscben den beiden. Die

Korner des ersten Quarzes besitzen eine viel bedeutendere

GroBe. Ein Individuum ragt bei der Anwendung der scbwacbsten

VergroBerungen bisweilen weit iiber das Gesicbtsfeld binaus.

Seine randlicbe Umgrenzung, mit welcber er gegen benacbbarte

Korner anstoBt, ist immer unregelmaBig gewunden. Und end-

licb ist er von ungemein zablreicben Einscblussen erfiillt. Oft

iiberwiegen unter diesen meist recbt groBe, ganz unregelmaBig

gestaltete Gaseinscbliisse. In anderen Fallen treten die gleicb-

zeitig vorbandenen Fliissigkeitseiuscbliisse mit teils rubender,
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seltener spontan beweglicher Libelle in den Vordergrund, welche

bin und wieder die Form von „negativen Krystallen" besitzen.

Die Libelle konnte durcli Erwarmen iiber 30 ^ C nie zum Ver-

schwinden gebracht werden, so dafi fliissige Kohlensaure, die,

wie spater gezeigt werden wird, in den Qua.rzeinlagerungen an-

derer Fundpunkte eine RoUe spielt, liier nicht festziistellen

war. Die immer viel kleineren Korner des zweiten Quarzes

stoBen aneinander mit fast geradlinigen Randern ab. Durch

ihr Zusauimentreten kommt eine typische Pliasterstruktur zii-

stande. In ihm sind aiich Fliissigkeitseinscliliisse vorhanden,

aber nur ganz sparlich und vereinzelt. Stellenweise sind sie

zu Reihen angeordnet, welche aus dem zweiten in den ersten

Quarz hineinsetzen. Die beiden Quarzvarietaten lassen sicb

verschiedentlich aucli schon makroskopiscli durch ihre Farbe

unterscheiden. Der zuerst genannte erscheint durch seine

massenhaften Einschliisse weiB, der zweite dagegen grau. Die

von mir von vornherein gewonnene Anschauung, dafi der kata-

klastische einschlufireicliere Quarz alter sei als der unversehrte

einschluBarmere, land ihre Bestatigung in einem spater noch zu

beschreibenden AufschluB bei Lichtenau (Seite 215), wo deutlich

zu sehen war, daB der graue Quarz den weiBen gangartig

durchsetzt. Das Mengenverhaltnis, in welchem die beiden

Quarze in den Spaltenausfiillungen zusammeD vorkommen, ist

sehr schwankend. Oft linden sicli in dem Mosaik des jiingeren

Quarzes nur ganz vereinzelt Korner des iilteren, bisweilen

halten sich beide das Gleichgewicht, manche Gauge endlich

sind vorwiegend von alterem Quarz erfiillt, zwischen denen

in der Mitte oder am Salbande einzelne jiingere Quarzkorner

sitzen.

Der in den Quarzeinlagerungen auftretende Gran at stammt
zum Teil mit Sicherheit aus der umgewandelten granatfuhrenden

Tuffeinlagerung her. Das beweist schon die Tatsache, daB er

in den Quarzadern innerhalb der letzteren fast regelmaBig vor-

handen zu sein pflegt. Die u. d. M. oft noch wahrzunehmenden
EiDSchlusse von Quarz, schief ausloschenden Hornblendeniidelchen

und Magnetit sprechen gleichfalls dafiir. Beim Hineingeraten

in die Spalten und den bei ihrer Bildung stattfindenden Be-

wegungen der einzelnen Schollen aneinander wurde er vielfach

zerrieben, vielleicht auch von den in den Spaltenraumen
zirkulierenden Losungen chemisch angegriffen. Die im Neben-
gestein fast immer zu beobachtende gute krystallographische

Umgrenzung ist beim Granat der Quarzadern nur dort erhalten

geblieben, wo ihn anhaftende Fetzen des hornblende- oder
glimmerfuhrenden Nebengesteins geschiitzt haben. Im ubrigen
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ist seine UmranduDg unregelmaBig gewimden und zeigt eine

Auflosung in ein Aggregat kleinster Kornchen. Fignr 1 auf

Tafel XI zeigt einen solchen mechanisch und moglicherweise

auch chemisch korrodierten Granat mit daransitzendem Amphi-
bolit in einer Quarzader. Daneben finden sich aber auch un-

zweifelhafte Neukry stal lisation en von Granat in der Form
von schonen Perimorphosen (siehe Fig. 2 auf Tafel XI). Es
sind das die bereits frtiher bei der makroskopischen Beschrei-

bung der Quarzeinlagerungen erwahnten, mitunter sehr scharfen

Granatkrystallchen. Die von Spriingen durchsetzten Leisten,

welche die Umhiillung bilden, umschliefien einen mehr oder

weniger groBen Granatkern, welcher nach auBen hin in ein fein-

korneliges Haufwerk von Granat iibergelit. Mit diesem letztercn

zusammen tritt ein eigentiimliches, im auffallenden Lichte weifi-

liches Mineralgebilde auf, das vielleicht als ein Zersetzungs-
|

produkt des Granats betrachtet werden konnte. Dasselbe
|

lagert sich in scharf begrenzten Streifen aber auch innen an

die Granathiille an und ahnelt dem Leukoxen. Natiirlich kann

sich dieser Vergleich nur auf das auBere Aussehen, nicht etwa

auf die chemische Zusammensetzung beziehen. Da die weiBliche

Masse fast gar kein Licht hindurchlaBt, erscheint sie in der

Dtinnschliffphotographie dunkel. AuBerdem umschlieBt die

Granatrinde Cordierit, Ghlorit und Muscovit von der gleichen

Beschaflenheit, wie diese Mineralien auch sonst in den Quarz-

adern verbreitet vorkonimen. Der innere Kern und die auBere

Umrandung von Granat unterscheiden sich durch die Farbung.

Sie ist bei ersterem gelblich, bei letzterem schwachrosa. Wahrend
der innere Granat isotrop ist, weist der auBere oft schwache

optische Anomalie auf.

Die nach dem makroskopischen Befunde einem haufig in

den Quarzadern sich findenden Mineral gegebene Bezeichnung

Pinit liiBt sich auch nach der mikroskopischen Untersuchung

im Sinne von Gareiss^) aufrechterhalten. Es handelt sich um
ein Umwandlungsprodukt von Cordierit, das als Seltenheit in

guter Krystallform, meist jeglicher regelmaBiger Umgrenzung

bar, vorkommt. Durch Auftreten von groBeren Quarzkornern in

ihm erscheint es meist durchlochert. Hin und wieder beob-

achtet man, daB in einem Pinitindividuum eingebettete Quarze

die gleiche optische Orientierung zeigen. Es liegt hier also

eine Andeutung pegmatitischer Verwachsung der beiden Mine-

ralien vor. Reste frischer Cordieritsubstanz sind haufig noch

^) A. Gareiss: tiber Pseudomorphosen nach Cordierit. Tschermaks
min.-petr. Mitt. 20, 1901.
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wahrzimelimeD. Sie zeigen gegeniiber dem benachbarten Quarz

immer deiitlich schvvachere Lichtbrechung. Lebhaft doppel-

brechende Schiippchen von Muscovit und geringe Mengen von

Chlorit sind aber immer schon vorhanden. Polysynthetische

Zwillingsbildung ist weit verbreitet. Die Zwillingsgrenzen sind

oft sehr scharf, daun wieder erscheiDen sie undeutlich ver-

waschen durch Schieflage ziim Diinnschliff. Oft sind iinregel-

mafiig umgrenzte Partien im Cordierit in eine braimlichgelbe

Substanz von starkerer Lichtbrechung imd sehr schwacher

Doppelbrechung iimgewandelt. Eine andere Gelbfarbung von

in Umwandlimg begriffenen Cordieriteny bei deren Auftreten die

Doppelbrechung erhalten bieibt, scheint, wie ihre fleckenAveise

wechselnde Tntensitat wahrscheinlich macht, hervorgeriifen zu

scin durch Aiisscheidung von Eisenoxydhydrat. Vom Rande
imd von unregelmaBig verlaufenden Spaltchen im Innern aus

erfolgt die Umwandlimg in ein feinschuppiges bis -faseriges

Aggregat, das durch Ubergange mit deutlichen Muscovitblattchen

verbunden ist. Diese Umwandlung findet sich auch in Kornern,

die sehr schwache Doppelbrechung ohne gleichzeitige Gelb-

farbung erkennen lassen. Daneben erscheint als Zersetzungs-

produkt etwas Chlorit, nie aber Biotit. In einem grofieren

wie alle in Umwandlung begriffenen Cordieritkorn, beobachtete

ich schmale Lamellen eines braunen Biotits, die, durch breitere

Streifen dazwischenliegender Cordieritmasse getrennt, von einem

Punkte radialstrahlig ausgehen. OfTenbar liegt hier eine Yer-

wachsung von Biotit und Cordierit vor, wie sie ahnlich Biotit

und Feldspat in manchen Pegmatiten zeigen. Bisweilen beob-

achtet man, da6 die Abnahme der Doppelbrechung und die be-

ginnende Zersetzung vorzugsweise auf das Innere der Cordierite

beschrankt ist, wiihrend eine auJJere Zone noch frisch ist und
die gewohnlichen Interferenzfarben erkennen laBt. Gegeniiber

dem Cordierit des Fruchtschiefers fehlen dem Pinit der Quarz-

adern die massenhaften vorzugsweise kohligen Einschliisse, so

dafi er jedenfalls als eine selbstandige Bildung in den Quarz-

einlagerungen zu betrachten ist.

AuJSer dem eben erwahnten aus Cordierit hervor-

gcgangenen sekundaren Muscovit hndet sich aber auch

solcher, der unzweifelhaft primiirer Entstehung ist, bald in

vereinzelten Blattchen, bald in breitstrahligen Aggregaten.

Letztere haben sich oft dicht geschart auf Kliiften im Quarze
angesiedelt. Makroskopisch erinnern sie an manche lithium-

haltige Glimmer. Die spektroskopische Untersuchung ergab
aber das Nichtvorhandensein dieses Bestandteils. In eigen-

artiger Verkniipfung mit braunem Biotit bildet der Muscovit
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die Aiisfiillung kleinster Spaltchen in der Nachbarscliaft der

Quarzadern im Friiclitschiefer. Die beiden Mineralien wechseln

ab in schmalen Lamellen, die senkrecht auf den beiderseitigen

Salbandern der kleinen Spalten steben. Yereinzelt treten

Muscovitindividuen auf, die diese parallel angeordneten Leisten

unter scbiefen Winkeln durchqueren. Und schliefilicb bilden

die scbarf krystallograpbisch begrenzten, in ganz beliebigen

Richtungen gelagerten Muscovite ein Netzwerk, dessen

Zwischenraume von braunem Biotit erfiillt sind. Das Gesamt-

bild erinnert an die Art und Weise, wie Plagioklas und Augit

in vielen Diabasen zusammentreten zur ophitischen Stiuktur.

(Siehe Fig. 3 auf Tafel XI). In groBeren Spalten sind die der-

artig verkniipften beiden Glimmer nur an den Begrenzungs-

flachen vorhanden.

Der Biotit ist in den Quarzadern am haufigsteu intensiv

griin gefiirbt; der parallel der Spaltbarkeit schwingende Strahl

ersclieint schon blaulichgriin, der senkrecht dazu schwingende

gclblich. Im konvergenten Lichte beobachtet man selten ein

ganz schwaches Auseinandergehen der beiden Hyperbeln.

Meist ist das Achsenbild nahezu vollstandig das der optisch

einachsigen Mineralien mit negativem Charakter der Doppel-

brechung. Seltener zeigt der Biotit seine gewohnliche braune

Farbe, und schlieBlich findet sich, zwischen beiden vermittelnd,

ein solcher mit einer braungninen Ubergangsfarbe. Die rein

braunen Varietaten sind vielfach deutlich an die Salbiinder der

Spaltenausfiillungen gebunden. Yon den Randern her in die

letzteren hineinragende groBe Individuen zeigen ein ganz all-

mahliches Ubergehen von Braun in Griin und lassen damit

gleichzeitig eine wenn auch geringe Abnahme der Doppel-

brechung erkennen. GroBe griine Biotite weisen in den zen-

tralen Partien Anklange an eine braune Farbung auf. Oft sind

es nur ganz vereinzelte Blattchen von farbigem Biotit, die sich

neben dem farblosen Glimmer in der vorwiegend aus Quarz

bestehenden Fiillmasse der Gangraume vorfinden. In anderen

Fallen aber verdrangt er in bis 1 mm groBen Individuen die

iibrigen Komponenten so vollstandig, daB die betreffenden Diinn-

schliffe bei der makroskopischen Betrachtung gleichmaBig griin

erscheinen.

Chlorit ist gleichfalls in den Quarzadern weit verbreitet,

einmal anscheinend als selbstandige Bildung, ohne ersichtlichen

Zusammenhang mit anderen Mineralien, Er tritt dann auf in

facherformigen Aggregaten , die lebhafte Farbung und eben-

solchen Pleochroismus aufweisen (saftgriin, gelblich). Zwischen

gekreuzten Nicols erscheinen in ausgezeichnet schoner Weise
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anomale Interferenzfarben. Bei einer vollen Umdrehung des

Objekttisches geht das sichtbar werdende tiefe Indigoblau ganz all-

mahlich in Himmelblau i'lber. Dann folgen noch einmal, immer

ohne scharfe Dunkelstellung dazwischen, die beiden Farben auf-

einander. Andere weniger intensiv gefarbte Chloritblattchen

zeigen einen Wechsel der Interferenzfarben braunlich imd

gelblichgrau. Das Vorkommen yon geringen Mengen von

Chlorit neben Muscovit als Zersetzungsprodukt des Cordierits

ist bereits erwahnt worden. In gleicher Weise ist Chlorit

sekundar hervorgegangen aiis braunem Biotit, bisweilen unter

Ausscheidung sagenitischer Nadelchen oder rotlicher Eisen-

mineralien. Einzelne Fetzen oder Lamellen des braunen Ur-

minerals sind dann hier und da noch neben Chlorit vorhanden.

Auch der dunkelgriine Biotit scheint vielfach eine Umbildung
in Chlorit erlitten zu haben. Man sieht bisweilen in einem

groBeren Chloritindividunm einen unregelmaBig umgrenzten

Kern von griinem Biotit, der von einer etwas heller gefiirbten

schmalen Grenzzone umrandet ist. In den schon erwahnten

Adern, die vorwiegend von dem griinen Mineral erftillt sind,

zeigt die mikroskopische Untersuchimg, da6 die Blattchen des

Biotits gleichfalls mit unregelmaBig lappiger Umgrenzimg wie

eingebettet in einer Grundmasse von verworren bliittrigem Chlorit

liegen. Die Ahnlichkeit dor beiden griinen Mineralien kann
bei der Beobachtung mit einem Nicol ganz frappierend sein.

Schiebt man dann aber den Analysator ein, so zeigt der Biotit

leuchtende Interferenzfarben zweiter Ordnung, der Chlorit da-

gegen die schon beschriebenen anomalen Interferenzfarben.

Diese Ubereinstimmimg der beiden Mineralien in ihrem Aus-

sehen tritt endlich gut in die Erscheinung in einer besonderen

Art ihrer Ausbildung, die noch erwahnt werden muB. GroBe

Quarzkorner sind durchwachsen von wurmformig gekriimmten,

geldrollchenahnlichen Aggregaten, wie sie ziierst Volger aus

Gotthardgesteinen beschrieben imd als Helminth benaunt hat.

Man erkennt, da6 niir einem Telle derselben, und zwar dem
kleineren, diese Bezeichnung tatsachlich zukommt, indem sie

namlich aus Chlorit bestehen. Der tiberwiegende Teil dagegen

ist griiner Biotit.

Das sind die Ergebnisse der mikroskopischen Unter-

suchuog an den schon makroskopisch sichtbaren Bestandteilen

der Quarzgange. Gleichzeitig gelangt man aber noch zur Fest-

stellung einer ganzen Anzahl weiterer Mineralien.
Als erstes ist unter ihnen zu nennen der Apatit, welcher

sehr haufig vorhanden ist, wenn auch immer nur in geringer

Menge. Ausnahmsweise bildet er, in jiingerem Quarz einge-
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schlossen, nacli der Basis taflige unvollkommene Krystallchen,

die auBerdem yon einem. Prisma und einer Pyramide begrenzt

sind. Die Schwingungsrichtung der groBereD Lichtgeschwindig-

keit liegt in den betreffenden langgestreckten Krystalldurch-

schnitten parallel deni kleineren Durchmesser. Der optische

Charakter der Hauptzone ist hier natiirlich nicht, wie man es

gewohnlich bei saulig entwickelten Apatiten beobachtet, negativ,

sondern positiv. Eine Quergliederung ist nicht Yorhanden.

Meist liegt das Mineral in Kornerform ohne jede krystallo-

graphiscbe ITmgrenzung vor. Es enthalt oft Fliissigkeitsein-

schliisse, auch solche mit beweglicher Libelle. Die sichere

Identifizierung konnte nur auf chemischem Wege ausgefiihrt

werden. Der Schleifsplitter einer Gesteinsprobe, die das in

Rede stehende Mineral enthielt, wurde nicht allzufein zerkleinert

nnd mittels Bromoform die scliweren von den leichteren

Mineralien, besonders dem massenhaften Quarz, getrennt. Es

fielen Granat-, Biotit- und die sparlichen Apatitkornchen zu

Boden. Die letzteren warden mit Hilfe von a-Monochlor-

naphthalin (Brechungsexponent = 1,639) nach der ScnRODf:R

VAN DER KoLKSchen Methode einzeln unter dem Mikroskop aus-

gesucht. Sie losten sich in Salpetersaure , und es entstand mit

molybdansaurem Ammoniak der in Ammoniak losliche gelbliche

Niederschlag von Ammoniumphosphormolybdat. An solchen

isolierten Kornern konnte u. d. M. das Achsenbild des Apatits

und der negative Charakter der Doppelbrechung festgestellt

werden.

Weiter sind erst durch die mikroskopische Untersuchung

zwei Mineralien aufgefunden worden, die bisher aus dem Kon-

taktbereich der vogtlandisch-westerzgebirgischen Granitmassive

iiberhaupt noch nicht bekannt waren, namlich Spine 11 und

K or und. Da beide immer in den gleichen Schliffen neben-

einander vorkommen, werden sie gleichzeitig erwahnt. Aus

demselben Grunde ist noch ein drittes hinzuzufiigen, welches

auch im Nebengestein weit verbreitet ist, das ist M ague tit. Sie

sind alle drei immer dort in den Spaltenausfiillungen zu finden,

wo griiner Biotit und Chlorit in groBerer Menge vorkommen.

Der Spinell weist im Diinnschliff dunkelgriine Farbe auf und

ist durchaus isotrop. Seine Erscheinungsweise ist insofern un-

gewohnlich, als er Aggregate undeutlicher kleiner Korner bildet,

die mitunter Biotitblattchen teilweise oder auch ganz umhiillen.

Oft haben sich Spinellkornchen auch rancllich an den Magnetit

angesetzt. Seltener findet sich das griine Mineral im Innern

von locherig ausgebildeten Magneteisenerzkrystallen. Finden

sich doch mitunter groBere Individaen, so zeigen auch diese
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nicht die deutliche krystallographische Umgrenzung, die man
sonst haufig an Spinellen zu sehen gewohnt ist, sondern sind

randlich zerrissen und ausgefranst. Bisweilen bildet der Spi-

nell in der Form eines diinnen Hautchens die Umrandung von

imregelmafiigen hcllgelblichen Mineralkornchen, mit sehr

schwacher Doppelbrechung, die etwas an Pinit erinnern. Eine

sichere Bestimmung war jedocli nicht moglich. Der Korund
lai3t gleichfalls nie krystallographische Begrenzung erkennen.

Dagegen waren im Diinnschliff deutlich zu konstatieren die

optische Einachsigkeit, der negative Charakter der Doppel-

brechung und die in einzelnen Flecken vorhandene blaue Farbe

sowie Pleochroismus («>= blau, e=blaulich). Beide Mineralien

konnten einmal durch Behandlung mit FluBsaure, dann auch

mit schmelzendem Kalinatroncarbonat isoliert werden. Die

grofieren Spinelle waren undurchsichtig, nur an den Randern
mit griiner Farbe durchscheinend. Im auffallenden Lichte

zeigten sie keinen metallischen Glanz. Yom Korund lieB sich

die Harte nachweisen, da hinreichend groBe Korner mit der

Lupe ausgesucht werden konnten. Diese wurden nach der An-
gabe von Beeirens^) auf den flachen Boden eines umgekehrten

Achatmorsers gelegt und in das stumpfe Ende eines Bleistiftes

eingeprefit. Dann wurde damit unter kraftigem Aufpressen auf

einer unversehrten Krystallfiache von Topas hin- und hergefahren,

wodurch deutliche Ritzer entstanden. Der Magnetit bildet

selten wohlumgrenzte Oktaeder. Meist sind seine Krystall-

durchschnitte, deren Umrifi allerdings vielfach auf die Oktaeder-

form hinweist, ausgezeichnet durch unvollkommene Raum-
erfiillung. Oft beobachtet man, von Magnetitsubstanz umschlossen,

geringe Mengen des kohlige Substanz fiihrenden Nebengesteins,

dann findet man wieder kleine Fetzen desselben dem Magnetit

randlich anhaftend. Auch fiir sich allein treten Nebengesteins-
iiberreste in den griinen Biotitmassen auf, von Adern durch-

triimmert, auf denen sich gleichfalls griiner Biotit gebildet hat.

Rutil findet sich immer zusammen mit Chlorit, mit der

bekannten honiggelben Farbe durchscheinend. Krystallform ist

an ihm nicht wahrzunehmen. Durch beginnende .Umwandlung
in gelblichen Leukoxen wird er stellenweise undurchsichtig.

Ferner trilft man gelblichen Leukoxen schon makroskopisch
sichtbar in mehrere Quadratmillimeter groBen Tafelchen an.

Die mikroskopische Betrachtung lehrt, daB untergeordnete Teile

der leistenformigen Querschnitte, welche diese im Diinnschliff

') H. Behrens: Anleitung zur mikrochemischen Analyse, 2. Autl.,

Hamburg nnd Leipzig 1899, 178.
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ergeben, gieichfalls aus Rutil besteheo. Die Tafelform wies

mit einiger Wahrscheinlichkeit auf Ilmenit als urspriingliches

Mineral bin, imd in cler Tat liefien sicb in einem nacbtrilglicli

angefertigten zweiten Scbliff Uberreste desselben mit Sicberbeit

erkennen. Verscbiedentlicb finden sicb die fast vollstandig in

Leukoxen umgewandelten leistenformigen Individuen des Ilmenits

in groBeren Kupferkieskornern. Der Rutil muB entweder scbon

friiber in Yerwacbsung mit dem Titaneisenerz vorbanden gewesen

sein oder ist neben Leukoxen gleicbfalls durcb Umwandlung
aus ibm beryorgegangen^).

In einer ganz wenig macbtigen Spalte fanden sicb zusammen
mit etwas Kupfer- und Scbwefelkies geringe Mengen eines

Heiscbroten, gut spaltbaren Minerals, das wobl als F eld spat

betracbtet werden konnte. Die mikroskopiscbe Untersucbung

ergab, daB tatsacblicb ein solcber vorlag, nicbt aber, wie das

makroskopiscbe Ausseben zuerst batte vermuten lassen, Ortboklas,

sondern ein Plagioklas. Eine wabrnebmbare Zwillings-

lamellierung ist zwar nicbt bei alien Kornern vorbanden, jedoch

bei einer groBen Anzabl. Hin und wieder beobacbtet man
gleicbzeitig Zwillingsbildung nacb dem Albit- und Periklin-

gesetz. Eine genauere Bestimmung des vorliegenden Piagio-

klases erscbien nur moglicb durcb Feststellung des Maximums
der Ausloscbungsscliiefe in symmetriscb zur Zwillingsgrenze

ausloscbenden Scbnitten. Sie betrug etwa 11 Grad. Da ferner die

Licbtbrecbung des Minerals um ein geringes bober ist als die des

Canadabalsams, ist dieser Plagioklas fast genau ein Oligoklas-

Andesin. Die Feldspate zeigen vielfacb beginnende Zersetzung in

ein glimmeriges Mineral. Die rotlicbe Farbung wird verursacbt

durcb ein ungleicbmaBig verteiltes Pigment. Oft erscbeint dieses

in Streifen angeordnet, die den Zwillingslamellen parallel ver-

laufen. In iibnlicber Weise trifft man mitunter als sekundare

Bildung in den Feldspiiten Reiben von Cbloritscbeibcben an,

welcbe die gleicbe Ricbtung zeigen wie die vorber erwabnten

Pigmentanbaufungen. Damit dieses Mineral entsteben konnte,

war natiirlicb eine Zufubr von Mg und Fe notwendig. Oft ist

aucb der Cblorit als Ansiedlung in unregelmiiBig verlaufenden

Spriangen im Feldspat vorbanden.

Turmalin konnte als Seltenbeit in den Quarzadern fest-

gestellt werden. Er bildet in der Nabe der krystallograpbisch

woblbegrenzten Finite Einscbliisse in groBen Quarzkornern, und

zwar kleine Saulcben, teils mit, teils obne Endbegrenzung, von

') Vergl. dazu Lossen: diese Zeitschr. 40, 1888, 593.
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dunkelblaugrauer Farbe. Der schwacher absorbierte Strahl

erscheint schwachrosa gefilrbt.

Weiter beobachtet man bin und wieder Z irk on in rund-

licben Kornern und undeutlichen Saulchen. Wenn sie im Biotit

oder Chlorit auftreten, sind sie von pleochroitischen Hofen

umgeben.

Als ein fernerer gleichfalls seltener Bestandteil ist Kalk-
spat anziifiihren. Er tritt im Quarz auf als Ausfiillung feinster

Kliifte. AuJBerdem bildet er Pseudomorphosen nach einem

strahligen Mineral, die in den Quarz- und Granatindiyiduen

eingeschlossen sind. Das Aufbrausen mit kalter verdiinnter

Salzsaure lafit neben der optischen Untersuchung das Carbonat

als Kalkspat erkennen. In ganz ahnlicher strahliger Ausbildung

findet sich in anderen Schliffen der Quarzeinlagerungen Horn-
blende. Es ist wohl moglicb, da6 der Kalkspat sekundar aus

dieser bervorgegangen ist, zumal er ofters in Chlorit eingebettet

liegt, der bei der Umwandlung als Nebenprodukt entstanden

sein kann.

ScblieBlich konnte von Sulfiden auBer den scbon ge-

nannten und bereits makroskopisch sichtbaren, Kupferkies
und Schv^efelkies, noch Magnetkies als in den Quarz-

einlagerungen vorhanden festgestellt werden.

Die mikroskopische Untersuchung des unmittelbaren Neben-

gesteins der Quarzadern, welches makroskopisch das oben ge-

schilderte Groberwerden des Korns erkennen lai3t, zeigt zunachst,

da6 mit einigen Ausnahmen hier die gleichen Mineralien vor-

handen sind wie in dem weiterhin anstehenden normalen Kontakt-

gestein. Dagegen lassen sich in den Mengenverhaltnissen der ein-

zelnenKomponenten sehrbemerkenswerte Unterschiede feststellen.

Zunachst ist es brauner Biotit, der unmittelbar neben den

Quarzausfiillungen viel reichlicher vorhanden zu sein pflegt als

weiterhin im Gestein. Da der Biotit im vorliegenden Falle

durch die Kontaktmetamorphose gebildet ist, miissen hier die

Bedingungen fur seine Entstehung besonders giinstig gewesen

sein. Ferner sind in gleicher Weise Turmalin und Zirkon
in den Kontaktzonen viel haufiger als im normalen Frucht-

schiefer. Die Verteilung des zuletzt genannten Minerals in den

an die Quarzeinlagerungen angrenzenden Partien filllt trotz der

Kleinheit der Individuen sehr deutlich in die Augen durch das

Vorhandensein der vielen pleochroitischen Hofe in den braunen

Biotiten und in den auffallig groJB ausgebildeten Cordieriten, in

welchen bei sonstiger Farblosigkeit des Wirtes gelbliche Farbung
erkennbar ist. Die optische Untersuchung einer groBeren Zahl

von derartigen Einschliissen, welche die Entstehung pleochroi-

Zeitsc r. d. D. Geol. Ges. 1911. 13
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tischer Hofe veranlassen, ergab, dafi in ihnen Zirkon vorliegt.

Weiter ist in der Nahe des Kontakts im Gestein Apatit gegen-

wartig. Wie der friiher beschriebene Apatit der Quarzadern

bildet er meist ziemlich groBe, imregelmaBig umgrenzte Korner.

Es kann kein Zweifel bestehen, dai3 er YOn den Quarzgangen

her ill das Nebengestein gelangt ist, da er in groBerer Ent-

fernung Yollstandig zuriicktritt.

Der Biotit aus der Nachbarschaft der Quarzadern beberbergt

endlich bisweilen zahlreiche Einschliisse eines rotbraun durch-

scheinenden Minerals, das sonst nirgends zu finden war. Seine

Querschnitte sind bald leisten- bis stabchenformig, dann er-

scheint es wieder taflig mit deutlicher Neigung zu sechsseitiger

Ausbildung seiner Umrandung. Der umscliliei3ende Biotit ist

durchaus frisch, so da6 nur urspriingliche Einschliisse, nicht

etwa sekundare Bildungen vorliegen konnen. Bei dem inten-

siven Earbenwechsel des umgebenden braunen Glimmers liifit

sich ein moglicherweise vorhandener Pleochroismus des rot-

braunen Minerals nicht erkennen. Es scheint der glimmerigen

Varietat des Titaneisenerzes anzugehoren, welche den be-

kannten kupferroten Schiller des Hypersthens verursacht.

Einc kaum 1 cm machtige, mit Quarz und gn'inem

Biotit erfiillte Spalte, welche normalkornigen Fruchtschiefer

durchsetzt, zeigt an ihrcii Salbandern neben der schon be-

schriebenen stixrkeren Entwickelung des braunen Biotits das

Auftreten von Gran a ten, die stellenweise einen zusammen-

hangenden Granatsaum bilden und hinter diesem im unmittel-

bar anliegenden Nebengestein noch in vereinzelten Kornern da

sind. Da der Granat im normal entwickelten Fruchtschiefer

als Gemengteil nie vorkommt, so ist sein an die Spalte ge-

bundenes Yorhandensein wohl mit Sicherheit als eiue von ihr

ausgehende Kontakt metamorphose zu deuten.

Die Quarzgange der zweiten Art, welche normalkorni-
gen Fruchtschiefer als Nebengestein haben, bestehen yielfach

aus reinem Quarz. Yon den akzessorischen Mineralien, die in

den Quarzeinlagerungen mit deutlicher Kontaktzone oft so

iiberwiegend vorhanden sind, da6 der Quarz durch sie- stellen-

weise ganz in den Hintergrund gedrangt wird, finden sich nur

einige wenige und audi diese in vereinzelten kleinen Kornern.

Als solche sind zu nennen: Cordierit, Chlorit, die beide

vorzugsweise auf die Sal bander beschrankt sind, ferner spar-

liche Korner von Apatit, Pyrit und Kupferkies, endlich

noch Kalkspat, der im Gegensatz zu dem andern Yorkommen
hier haufiger und in groEeren Mengen auftritt und meist in den

mittleren Teilen der Spalten zu finden ist. Die gleichfalls hier
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zu bemerkende Rotfiirbung rtibrt nicht von eioem besondereii

Mineral ber, sondern ist bervorgerufen durcb ein im Quarz ein-

geschlossenes Pigment. Wabrend die Struktur in den Quarz-

adern der ersten Art eine rein massige ist, koramt bier ein

abweicbendes Gefiige dadurcb zustande, daB senkrecbt aiif die

Spaltenwandiingen parallele Quarzstengel aufge^vacbsen sind,

eine Ausbildung, wie sie biiiifig in auf waBrigem Wege aus-

gefiillten Gangraumen anzutreffen ist. Sie findet sich beispiels-

weise fast in der Regel in den zablreicben, unzweifelbaft durcb

Lateralsekretion entstandenen Quarzgangen, welcbe den Spiri-

ferensandstein des Bocksbergs und des Kablebergs nordlicb von

ZelJerfeld durcbzieben.

Ein grower Teil der vorstebend aufgefiibrten Beobacbtimgen

lieB sicb in gleicher Weise an den weiterbin zu nennenden

Fundpunkten anstellen. Bieselben mogen alsdann unter Be-

zugnabme auf das friiber Gesagte nur kurz erwilbnt und

lediglicb die binzukommenden neuen Tatsacben ausfiibrlicber

bebandelt werden.

Aufschlusse iin Geigenbachtal am Talsperrenbau der

Stadt Plauen.

Makroskopiscbe B eobacbtungen.

Das Gestein, welcbes im Geigenbacbtal als Baumaterial fiir

die groBe Sperrmauer vor und binter dieser in mebreren grofien

Briicben gewonnen wurde, ist gleicbfalls ein Frucbtscbiefer,
der aber durcb Umwandlung von Scbicbten der oberen Pby Hit-

formation entstanden ist. Ein sofort in die Augen fallendcr

Unterscbied gegeniiber dem von Tbeuma ist die betriicbtlicbere

GroBe der gleicbfalls zablreicli vorbandenen scbwiirzlicben

Cordieritkorner. Sebr baufig setzt sich das Gestein zu-

sammen aus einer diinnscbicbtigen Wecbsellagerung von dunklen

Scbieferlagen mit bellgraueu quarzitiscben Biindern. Die

Miicbtigkeit der einzelnen verscbiedenartigen Scbicbten betragt

immer nur wenige Millimeter. DieEinschaltungdieser Quarzitlagen

lilBt trotz der bocbgradigen Koutaktmetamorpbose die urspriing-

licbe Scbicbtung ausgezeicbnet scbon sicbtbar werden. Ibr

Yorbandensein ist ferner die Ursacbe davon, da6 nacb ibr nocb

eine gute Teilbarkeit vorbanden ist, obgleicb die Lokalitat dem
Granitkontakte naber liegt als die Briicbe von Tbeuma, wo
davon nicbts mebr zu bemerken war. Der stark gewundene
Verlauf der Scbicbten zeigt, da6 die Gesteine eine intensive
Faltelung erlitten baben. Auf dem Qnerbrucb der gebander-

13*
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ten Kontaktgebilde sieht man, dai3 die Cordierite nur in den

Schieferlagen zur Entwicklung gelangt sind. Sie stoBen an den

quarzitischen Lagen ziemlicli scharf ab.

In grofier Yerbreitung trifft man auch im Talsperrengebiet

Einlagerungen yon milchig weifi em Quarz an, in welchen

sich eine ganze Anzahl der bei Theuma daraus bekannt ge-

wordenen Mineralien wiederfinden. Durcli Betrachtung mit

bloi3em Auge waren von diesen festziistellen: saulig ausgebildeter

Pinit, Muscovit, griiner Biotit und Chlorit, deren Er-

scheinungsweise dnrchaus mit der von dem vorher beschriebenen

Fundpunkt iibereinstimmt. Haufiger als dort findet sich ein

Feldspatmineral, das gelbliclie Farbung aufweist und offen-

bar stark in Zersetzung begriffen ist. Es gelang aiich, in einer

Glimmer- und Chloritanhaufung einige mehrere Millimeter lange

Saulchen von Apatit zu entdecken. Ferner wurde im Quarz

in der Form von diinnen Krusten wieder ein schwarzliches Erz

beobachtet, das nach einer Ebene spaltbar ist und in pulveri-

siertem Zustande braune Farbe zeigt. Durcli Behandlung mit

kochender konzentrierter Schwefelsaure erscbien wieder die

Blaufarbung. Eine qualitative chemische Untersuchung ^) ergab

Reaktionen, die unzweifelhaft auf Wolframsaure hinwiesen.

AuBerdem enthielt das Mineral Eisen. Auch Mangan konnte

mit der Scbmelze von Soda und Salpeter auf dem Platinblech

nachgewiesen werden. Das Erz ist somit Wolframite).

Die Quarzeinlagerungen zeigen wiederum grofie Unregel-

maBigkeit ihrer Gestalt und Neigung zu linsenformiger Aus-

bildung durcli rasche Anderung ihrer Machtigkeit. Ihr un-

mittelbares Nebengestein ist deutlich auffallend grobkornig
entwickelt. Auch hier ist die Abhangigkeit dieser abweichenden

Ausbildung von der Gegenwart der Quarzanhaufungen un-

zweifelhaft. Tafel XI veranschaulicht einen Quarzgang, der

auf beiden Seiten die abnorm entwickelte Kontaktzone und

sodann den normalkornigen Fruchtschiefer zeigt. Figur 2 auf

') Sie erforderte bei der geringen Menge der verfiigbaren Sub-

stanz besondere Sorgfalt. Fiir ihre Ausfiihrung spreche ich Herrn
Kandidat des Hiittenfachs 0. Kuiile, der sie im metallhiittenmannisclien

Laboratorium der Bergakademie zu Clausthal vornahm, meinen besten

Dank aus.

2) Wolframit wurde im Kontakthof des Bergen-Lauterbacber Gra-

itmassivs bei Tirpersdorf bereits durch M. Schroder aufgefunden

gelegentlich der durcli ibn ausgefiihrten Kartierung des Gebiets (siehe

Erlauterungen zur geol. Spezialkarte des Kgr. Sachsen, Sektion Olsnitz-

Bergen, Leipzig 1890, 58). Das Yorkommen, welches spiiter E. Beck
beschrieb (Zeitschr. fiir prakt. Geol. 1907, 37— 41), wird gegenwartig

ausgebeutet.
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Tafel X gibt die Abbilclung eines weiteren eigenartigen Kon-

taktstiicks. Sie stellt die bisweilen auftretende Erscheinung

des Nebengesteins dar unmittelbar an Quarzmassen, in denen

I
neben Muscovit zahlreiche groBe Pinitsaulen enthalten sind.

j

Das Quarzaggregat ist grofitenteils abgebrochen. Am rechten

I

Rande sind noch geringe Reste davon sichtbar. Sodann folgt

I

unmittelbar am Salband eine 10 mm breite Zone, an deren

;
Zusammensetzung aiii3er vereinzelten schwarzlichen Cordierit-

I

kornern hellere Mineralsiibstanzen beteiligt sind. Dahinter be-

' obaclitet man einen etwa ebenso miicbtigen zusammenhangenden

I

Cor dieritsaum imd in noch groi3erer Entfernung von der

Quarzausfiillung lichtgraues Gestein, in welchem sparlicbe

groBere diinkle Einsprenglinge von Cordierit neben zahlreichen

kleineren, die Bio tit sind, auftreten. Weiterhin vollzieht sich

dann sehr rasch der IJbergang in den normalen Fruchtschiefer.

Angaben iiber den mikroskopischen Befnnd dieser merkwiirdigen

Kontaktzone an den Quarzadern sollen weiter unten

folgen.

Wie die oben besprochenen graiien Quarzitlagen finden sich

die weifien linsenformigen Quarzbildungen oft genau konform

der Schichtung eingeschaltet. Dafi sie aber gleichwohl ganz

anderer Entstehung sein miissen, beweist der Umstand, dafi sie

ebenso haufig quer dazu das Gestein durchsetzen. Figur 1 auf

Tafel X laBt einen weii3en Quarzgang erkennen, der spitz-

winklig zu der durch die quarzitischen Zwischenlagen hervor-

gebrachten Banderung verlauft. Aus ihrem Verhalten geht mit

Sicherheit hervor, da6 sie jiinger sind wie das Nebengestein.

Sie stellen Spaltenausfiillungen dar, also echte Gange, die aller-

dings oft als Lagergange erscheinen.

Auch hier wieder gibt es Quarzgange, deren Nebengestein

keine besondere Beeinflussung aufweist aufier der durch die

allgemeine Kontaktmetamorphose hervorgebrachten. Ein solcher

Gang mit normalem Kontaktgestein, der auch durch viel regel-

maiiigere gerade Begrenzungsflachen ausgezeichnet ist, durch-

setzt in deutlich sichtbarer Weise in dem oberen unzugang-

lichen Teile einer Steinbruchswand eine andere Quarzeinlagerung

von unregelmaBiger linsenformiger Gestalt. Ob diese letztere

eine besondere Kontaktmetamorphose des angrenzenden Gesteins

hervorgebracht hat, war nicht direkt festzustellen; ihrer auBeren

Form nach zu urteilen, gehort sie aber sicher den Bildungen
der zuerst geschilderten Art an. Die Quarzgange mit nor-
malem Fruchtschiefer als Nebengestein sind also spaterer
Entstehung als die andern.
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Mikroskopische Beobachtungei].

Der Frachtschiefer von der Talsperre zeigt iin allgemeinen

die gleichen mineralogischen Bestandteile wie der von Theuma.

Unter. anderem findet sich die von dort beschriebene An-
reiclieriing von Rutil in griinlich zersetzten Cordieriten auch

bier. Ein aagenfalliger Unterscbied besteht darin, da6 der

braune Biotit sich in viel groBerer Menge einstellt, sehr un-

regelmaBige Umgrenziing und Siebstruktur zeigend. Er tritt

liier sehr oft als EinschluB in den Cordieriten anf.

Die so haufig in den Gesteinen miteinander wechsellagern-

den Schiefer- und Quarzitlagen zeigen in ihrer Zusammen-
setzung bis auf den Cordi erit, der auf die schiefrigen Partien

beschrankt ist und an den quarzitischen Einschaltungen mit

verschwommener Begrenzung abbricht, nur quantitativ, nicht

aber qualitativ einen Unterscbied. In den ersteren, die dunklere

Earbung aufweisen, sind die Hauptbestandteile Biotit und

Muscovit; an Menge zuriicktretend iinden sich auch Quarz-
kornchen und Schiippchen kohliger Substanz. In den

helleren Schichten ist Quarz der iiberwiegende Bestandteil,

kohlige Substanz ist nur noch sehr wenig vorhanden, auch

Biotit und Muscovit werden viel sparlicher. U. d. M. wird

die Wirkung des Faltendrucks auf die Gesteine in einer stellen-

weise bis ins Kleinste gehenden intensiven Faltelung erkennbar.

Dabei macht man die Beobachtung, da6 die quarzitischen Lagen

der zusammenschiebenden Kraft einen viel groBeren Widerstand

entgegengesetzt haben als die schiefrigen. Wahrend die Reihen

von Schiippchen kohliger Substanz und Glimmerblattchen,

welche der urspriinglichen Schichtung parallel angeordnet sind,

innerhalb der quarzitischen Teile des Schliffes einen vielfach

noch geradlinigen oder nur ganz schwach gewundenen Yerlauf

aufweisen, sieht man in den vorzugsweise glimmerigen Schiefer-

lagen die viel steiler auf- und absteigenden Faltchen dicht

nebeneinander liegend. Man stellt also hier in mikroskopischer

Kleinheit dasselbe fest, was anderswo schon im groBen zu er-

kennen ist, namlich, daB miteinander abwechselnde Schichten

von ungleicher Beschaffenheit durch einen und denselben Seiten-

druck ganz verschieden stark beeinfluBt erscheinen konnen, je

nach ihrer groBeren oder geringeren Festigkeit, so daB urspriing-

lich konkordant gewesene Lagen dadurch zum Schlusse dis-

kordante Lagerung aufweisen konnen.

Von ganz besonderem Interesse ist die Erscheinungsweise

der in Form groBerer, schon makroskopisch sichtbarer Ein-

sprenglinge auftretenden Kontaktmineralien Biotit und Cor-
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die r it. Die Individuen des braimen Glimmers liegen oft mit

ihrer Spaltbarkeit quer zur Schichtung. Sie zeigen unvoll-

kommene Raumerfiillung dadiirch, dafi sie Quarzkornchen und
Muscovitblattchen einscbliefien, welche, beide farblos, in ihnen

zu Satteln und Mulden angeordnet sind. In der Richtung der

j

Schichtflachen sind sie imregelmafiig zerlappt, was verursacht

j

ist durch die Einschaltung der schon genannten farblosen

' Gesteinskomponenten. Die einzelnen der dadurcb zustande

kommenden Fetzen gehen mit der Faltung auf und ab. Trotz

j

der dadurch entstehenden gewundenen Form, wie sie die Figuren

I

1 und 2 der Tafel XII veranscbaulichen (in der letzteren wird

auch die Spaltbarkeit sichtbar), loschen die einzelnen Biotit-

individaen durcbaus optisch einheitlich aus. Die beschriebene

Ausbildungsweise des Biotits lafit Schliisse zu iiber das Alters-

I

verhaltnis zwischen der Gesteinsfaltelung und der Entstehung

des Glimmers, die der Granitintrusion unmittelbar gefolgt sein

miiB, da sicb's um ein Kontaktmineral handelt. Bei der Wich-
tigkeit, die dieser Frage, falls sie mit Sicherheit entschieden

werden konnte, zukommt, moge sie etwas ausfiihrlicher be-

handelt werden.

Fur die zeitlicbe Beziehung, in welcber die zu beobach-

tende Faltelung einerseits und die Bildung des Biotits anderer-

seits zueinander stehen konneu, existieren drei Moglichkeiten.

Erstens ware es denkbar, dafi der Biotit voUstandig fertig

vorgelegen hatte, als die Faltelung stattfand. In diesem Falle

miiiJte er zwischen gekreuzten Nicols undulose Ausloschung

zeigen, die bei mechanisch deformierten Glimmermineralien in so

ausgezeichneter Weise vorhanden zu sein pflegt. Davon ist

aber nichts zu bemerken. Zweitens konnte die durch einen

Faltungsdruck bewirkte Zusammenschiebung der Schichten

bereits abgeschlossen gewesen sein, als der Glimmer sich

bildete. Eine solche altere Faltung iibt keinen EinfluB aus auf

die Form der spater in dem Gestein entstehenden Gemengteile.

Sie gibt sich zu erkennen durch die Anordnung gewisser Mine-

raleinschliissei) zu gewundenen Reihen, welche durch die Ge-

steinsmasse hindurchsetzen. Dabei ist die auBere Umgrenzung

') In den Gesteinen einiger alpiner Vorkoramnisse sind das gra-
pliitische Substanzen (vergleiche dazu E. Wkinschknk: Die Mineral-
lagerstatten des GroB-Venediger-Stoc-kes in den Hohen Tauern. Gkotiis
Zeitschr. fur Krystallogr 26, '4o2 und B. Baum(;.\rtkl: Der Erzberg bei

Hiittenberg in Kiirnten, .lahrbach der k. k. geol. R.-A., 52, 1902, 229),
anderswo Silliniannit (E. Wkinschenk: Die Kieslagerstatte im Siiber-
berg bei Bodenmais, Abbandl. der k. bayr. Akad. der Wissenschaften,
II. Kiasse, 21, 11. Abt., 370).
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der neiigebildeten Mineralien meist verhaltnismaBig einfach, oft

sogar krystallographisch scharf. Derartige Yerhaltnisse liegeli

gieichfalls bei den in Rede stelienden Bildungen nicht vor.

Es bleibt daher nur noch die dritte Moglichkeit iibrig. Es
miissen Faltelung und Entstehung des Biotits fast genau
gleichzeitige Yorgange gewesen sein. .Die durch die seitliche

Zusammenstauchung der Schichten bewirkte Lockerung des

Zusammenhangs zwischen deD einzelnen S chieferlagen, welche

bei Zimahme des Druckes, vor alien Dingen, wenn die Moglich-

keit eines Ausweichens nach oben yorhanden gewesen ware, an

den Satteln und Mulden zur Entstehung kleiner Hohlraume
nach Art der sogenannten „saddle-reefs" gefiihrt hatte, war die

Ursache davon, dai3 sich die durch die Kontaktwirkung des

Granits erzeugte Biotitsubstanz mit Yorliebe hier ansiedelte,

wobei sie natiirlich den durch die Faltelung hervorgerufenen

Windungen der Schichtflachen folgte. Die in demselben Gestein

zu beobachtende Ausbildung des Cordierits ist gieichfalls ge-

eignet, die gewonnene Annahme zu unterstiitzen. Das farb-

lose Mineral beherbergt Einschliisse kohliger Substanz, welche,

in auf- und absteigenden gewundenen Ziigen angeordnet, die

stattgehabte Faltelung dokumentieren. Betrachtet man den Ge-

steinsschliff mit einer schwachen YergroBerung zwischen ge-

kreuzten Nicols, so gewahrt man das Yorhandensein von Gleit-

flachen, welche quer zu den wellig verlaufenden Schichtflachen

das Gestein durchsetzen. Wahrend nun in den nicht gefal-

t el ten Kontaktgesteinen der gleichen Lokalitat und anderer,

beispielsweise von Theuma und Tirpersdorf, der Cordierit sehr

verbreitet Ausbildung von Drillingen zeigt, wobei die Zwillings-

nahte in ganz beliebigen Richtungen durchs Gestein verlaufen,

fallen hier die Zwillingsgrenzen mit der Richtung der Gleit-

flachen zusammen. Es hat also audi der Cordierit eine Beein-

flussung durch den noch herrschenden Faltelungsdruck er-

fahren.

Die geologische Bedeutung der durch vorstehende mikro-

skopische Beobachtungen festgestellten Gl eichz eitigkeit von
Kontaktmetamorphose und Gest einsfaltelung wird welter

unten eine eingehendere Wiirdigung erfahren.

Diinnschliffe durch die Fiillmasse der Quarzeinla-
gerungen lassen auch hier wieder das Auftreten des Quarzes
in zwei Generationen erkennen. Der altere, kataklastische,

dessen groBe Individuen mit stark verzahnten Randern inein-

ander eingreifen, ist ausgezeichnet durch einen ungemeinen

Reichtum an Gas- und Fliissigkeitseinschliissen. Manche unter

den letzteren lassen sich mit Sicherheit als solche von fliissi-
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ger Kohlensaure erkennen^). Sie treten vereinzelt auf und

pflegen bisweilen durch verhaltnismaBige GruBe ausgezeichnet

zu sein, derart, da6 die Libelle schon bei 45facher Yer-

groBeriing sichtbar sein kann. Entweder beobachtet man in

ihnen einfache Libellen, oder es kommt die Erscheinung der

sogenannten „doppelten Libellen" zustande ; es liegen also zwei

sich niclit mischende Fliissigkeiten mit einer Gaslibelle vor.

Fig. 3.

Kohlensaurebestimmung im Diinnschliff.

Die fliissige und gasformige Kohlensaure befinden sich im
Innern der Einschliisse. Die Kohl ensaureeinschliisse sind

^) Bekanntlich bestimmt man einen FliissigkeitseinschluB im Diinn-

schliff als solchen von Kohlensaure dadurch, daB man das Praparat bis

iiber ihre kritische Temperatur, die etwas iiber 30 Grad C liegt, hinaus
erwarmt, wodurch ein Verschwinden der vorher sichtbaren. Libelle von
gasformiger Kohlensaure bewirkt wird. Ich habe mir, um rasch und
bequem eine groBe Anzahl von Fliissigkeitseinschliissen darauf-

hin zu untersuchen, ob sie solche von Kohlensaure sind oder
nicht, unter Anlehnung an Wulfing, der etwas Ahnliches angibt

(Mikroskop. Physiographie der petrogr. wichtigen Mineralien, 4. Auflage,

Stuttgart 1904, erste Hiilfte, 379), um eine Bewegung ruhender Libellen
in Fliissigkeitseinschliissen durch Erwarnien kiinstlich hervorzurufen,
die nebensteheod abgebiklete einfache Vorrichtung (siehe Textfigur 3)
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auf den alteren Quarz beschriinkt. Im jiingeren Quarz,

der keine Kataklase aufweist und aus kleineren Kornern mit

regelmafiigerer Umgrenzimg besteht, sind viel weniger Fliissig-

keitseinschliisse vorhanden. Solche von Kohlensaure waren

unter ihnen nie zu finden.

Das hier und da in den Quarzadern vorkommende Feld-

spatmineial erweist sich u. d. M. als ein Plagioklas, der sich

mit Sicherheit genau identifizieren laBt. Seine Lichtbrechung

ist niedriger als w und £ des Quarzes. Das Maximum der

Ausloschungsschiefe in symmetrisch zur Zwillingsgrenze aus-

loschenden Schnitten ist 15 Grad. Es liegt somit Albit vor.

Er zeigt Zersetzung zu einem muscovitahnlichen Glimmer-

mineral. Mit dem alteren Quarz ist er an einer Stelle deutlich

pegmatitisch verwachsen.

In weiter Verbreitung findet sich wieder der Apatit,
meist in unregelmaUigen Kornern. Wo er Krystallumgrenzung

bcsitzt, erscheint er in kleinen, nach der Basis tafligen Indi-

viduen mit den Formen .00 P, P, OP (vergleiche dazu Seite 190).

Fliissigkeitseinschlusse sind aucb in ihm haufig, oft solche mit

lebhaft beweglicher Libelle. Mitunter sind sie so dicht geschart,

dafi das Mineral dadurch getriibt wird. Yereinzelt konnten

unter ihnen solche von fliissiger Kohlensaure festgestellt

werden.

Das Vorhandensein von Granat, der bei Theuma schon

bei der Betrachtung mit bloBem Auge oft zu sehen war, ent-

hiillte hier erst die mikroskopische Untersuchung. Er ist meist

an Ghloritaggregate gebunden, vereinzelt trifft man ihn auch

im griinen Biotit. Entweder liegen kleine Korner von ihm vor

oder haufiger zierliche Perimorphosen, deren Inneres von

Quarz, gelblichem Pinit oder griinem Chlorit gebildet wird.

zusammengestellt: An einem Stativ s ist ein gebogenes Messingrolirchen

m eingespaunt. Das vordere Ende desselben ist breit gehammert und
auBerdem noch flach abgefcilt, so <]a6 man es auch bei der Anwendung
der starksten VergroBerungen in den zwischen Objektiv und iJeckglas

vorhandenen kleinen Zwischenraum einschieben kann. Ubcr das hintere

runde Ende des Rohrchens steckt man den Gummischlauch eines ge-

wohnlichen Parfiimzerstaubers. Stellt man unter das Messingrohrchen

eine Spiritusflamme und setzt das Geblase in Tatigkeit, so erhalt man
einen heiBen Luftstrom, mit Hilt'e dessen schnell eine Erwarmung des

Diinnscliliffs auf ctwa 40 Grad C hervorgebracht werden kann. 1st das

Praparat einmal warm, so geniigt ein einziger Druck auf den Gummi-
ballen, um die Libelle zum Verschwinden zu bringen. Nach dem Ver-

lauf von wenigen Sekunden kommt sie wieder zum Vorschein.

Auf die beschriebene Art und Weise kann, was nebenbei be-

merkt sei, das Verschwinden der Libelle in Kohlensaureeinschliissen

sehr sclion als Vorlesungsversuch gezeigt werden.



203

Manchmal konnte die Natur des Kernes nicht mit Sicherlieit

bestimmt werden.

Von weiteren Mineralien fiilden sicli in den Quarzadern

Pinit, Muscovit, brauner uud griiner Biotit, Chiorit
(bisweilen als Helminth entwickelt) und Spine 11 in genau der

gleichen Art der Ausbildung, wie sie von den Theiimaer

Piattenbriichen beschrieben worden ist.

Die Quarzgange, welche keine besondere Kontaktmetamor-

phose bewirkt haben, enthalten nur sehr sparlich fremde Mine-

ralien, und zwar Ch lori t, Muscovit, zersetzten Cordierit

imd Apatit. Der Quarz ist in manchen von ihnen durchaus

imversehrt. Die vorhandenen Fliissigkeitseinschliisse bilden

Reihen, die mehrere benacbbarte Korner durclisetzen. In an-

deren findet man auch hier zweierlei Quarz, von denen der

altere durch Zertriimmerungsersclieinungen ausgezeichnet ist und

aiiffallend mehr Einschliisse enthalt als der jiingere. Davon

sind sehr viele Gaseinschliisse von ganz unregelmaBiger Form.

Andere enthalten Fliissigkeit mit einer Libelle, die sich beim

Erwarmen nicht andert, und einzelne Kohlensaure.
Das schon makroskopisch abweichend aussehende, an die

imregelmaBig gestalteten Quarzeinlagerungen unmittelbar an-

grenzende Kontaktgestein weist auch u. d. M. wieder besondere

Eigenheiten auf. Die meisten Bestandteile sind zunachst hier

viel groBer entwickelt. Manche Mineralien, die auch im nor-

malen Gestein vorhanden sind, finden sich hier auffallig an-

gereichert, namlich brauner Biotit, Apatit und besonders

Turmalin. Tm Cordierit und Biotit sind hier pleochroitische

Hofe besonders zahlreich um farblose Kornchen herum, die sich

oft als Zirkone bestimmen lassen. Rutil, in der typischen

Form der „Tons''chiefernadelchen", ist einmal sparlich im Gestein

verstreut, sodann zahlreich, oft die knieformigen Zwillinge er-

kennen lassend, in der Form von Interpositionen in groi3eren

Zirkonen und Turmalinen enthalten. Im letztgenannten Mineral

beobachtet man aufierdem Fliissigkeitseinschliisse. Gran at,

der dem Fruchtschiefer in seiner gewohnlichen Ausbilduug voll-

stiindig fremd ist, findet sich manchmal langs der Quarzadern
im unraittelbaren Nebengestein und ist wohl mit Sicherheit

als besondere Kontaktbildung zu betrachten. Der Cordierit,
dessen Korner im normalen Kontaktschiefer in ihrer ganzen
Ausdehnung gleichmaBig mit Einschliissen kohliger Substanz
erfiillt sind, zeigt mitunter in den grobkornigen Kontaktpartien
einen einschluBreichen Kern, der von einer einschluBfreien Rand-
zone umwachsen ist. Dabei bilden beide ein Krystallindividuum.
Mir sclieint das darauf hiuzudeuten, dafi die Bildung dieses
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Kontaktminerals in zwei Phasen stattfand. Bei der allgemeinen

Metamorphose, die den ganzen Gesteinskomplex ergriff, ent-

stand der einsclilufifiihrende ' innere Teil; bei der speziellen

von den nachher vorzugsweise mit Quarz erfijllten Spalten aus-

gehenden Beeinflussung erfolgte ein Weiterwachsen des Cordierits

in ahnlicher Weise, wie in den sogenannten Krystallsandsteinen

Quarzkorner spater von Quarzsubstanz in gleicher krystallo-

graphischer Orientierung umhiillt wurden. Endlich tritt An-
d all! sit, der sich als Kontaktmineral erst in groBerer Granit-

nahe allgemein verbreitet in den Gesteinen findet, bisweilen an

die Nachbarschaft der Quarzadern gebunden, schon hier auf.

Es bleibt noch iibrig, das mikroskopische Bild des in

Fig. 2 auf Tafel X dargestellten Kontaktstiickes zu beschreiben,

von dem bereits auf Seite 196 die Rede war. An der Zusammen-
setzung der innersten 10 mm machtigen Zone nehmen neben

in Zersetzung begriffenem Cordierit teil: Quarz, Muscovit,
facherartige Aggregate von Chlorit und Andalusit. Der

letzterwahnte Gemengteil ist ausgezeichnet durch starke Licht-

brecbung, schwache Doppelbrecbung und prismatische Spalt-

barkeit. Zwischen gekreuztenNicols w^eisen dieoftrechtdeutlichen

Krystallkorner fleckenweise verschiedene Interferenzfarben auf,

dergestalt, daB eine scharf umrandete innere Partie, deren Um-
risse iibrigens nicht der Krystallumgrenzung parallel verlaufen,

schwacher doppelbrechend erscheint als der iibrige Teil. In

Diinnschliffen von gewohnlicher Dicke war eine Farbung nicht

wahrzunehmen. Dagegen erschien in einem Schliff, der so dick

gelassen wurde, dafi der Quarz blaue Interferenzfarben zeigte,

an einigen Kornern deutlicher Pleochroismus (lichtrosa, farblos).

Der Cordierit, der hinter dieser innersten Zone einen zu-

sammenhangenden Saum bildet, fiihrt zahlreiche Einschliisse von

kohliger Substanz, Muscovit, Turmalin und Rutil und

zeigt weit vorgeschrittene Zersetzung zu Pinit. In ihm wie in

der darauffolgenden Nebengesteinsmasse kommen zahlreich

groBere Korneraggregate von Quarz mit ziemlich regelmaBiger

geradliniger Begrenzung vor. Mitunter in deren zentralem Teil

vorhandene braune Biotitiiberreste machen es wahrscheinlich,

daB in ihnen Pseudomorphosen von Quarz nach Biotit

vorliegen. Die vielfach der Rechtecksform angenaherten Quer-

schnitte der erwahnten Bildungen sind sehr geeignet, diese An-

nahme zu unterstiitzen, und konnten gut von leistenformigen

Biotiten herriihren. Das graue Nebengestein besteht vorzugs-

weise aus Quarz und Muscovit. Ungemein reichlich enthalt

es blaugrauen Turmalin und, etwas zuriicktretend, Rutil, der

durch libergange mit gelblichem Leukoxen verkntipft ist.
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Eine besonders intensive Anreiclierung von Turmalin und

Leukoxen beobachtet man langs mikroskopisch feiner Spaltchen,

die das Gestein durchsetzen.

Tirpersdorfer Fruclitschiefer-Briiclie.

I In den bei Tirpersdorf gelegenen Plattenbriichen finden sich

nur ganz selten Quarzgange, deren Nebengestein diirchaus

normaler Fruchtschiefer ist (siehe Fig. 3 auf Tafel YlII). Ein

' aus dem abgebildeten Stiick hergestellter Schliff lai3t u. d. M.

erkennen, da6 die Ausfullimg der Spalte fast ausschliefilich aus

Quarz mit verhaltnismaBig wenigen reihenweise angeordneten

Gas- und Flussigkeitseinschliissen besteht, bei dem nichts fiir

i
eine Entstebung in zwei getrennten Zeitabsclinitten spricht, die

I

in unserm Gebiete so vielfach bei derartigen Bildungen wahr-

zunehmen ist. Die Filllmasse besteht an den Randern stellen-

weise aus parallelen Stengeln, deren Liingsachse senkrecht zur

Riclitung des Salbandes liegt. Ein kleines Bruchstiick des

Nebengesteins, das im Gang von einem groBeren Quarzkorn ein-

geschlossen ist, zeigt ebensowenig wie dieses selbst eine irgend-

wie geartete besondere Beeinfiussung; es wurde also rein

mechanisch bei der Krystallisation des Quarzes mit aufgenommen.
Hier diirfte es sich um einen gewohnlichen Sekretionsgang

handeln. Dagegen konnte in einem zweiten Quarzgang, der im
unteren Bruch den Fruchtschiefer durchsetzt, ebenfalls ohne von

einer abweichend ausgebildeten Kontaktzone begleitet zu sein,

wieder deutlich zweierlei Quarz, durch die schon oft be-

schriebenen Kennzeichen unterschieden, und als Ubergemengteil

Chlorit festgestellt werden, weshalb ich diesen fiir eine mit

dem benachbarten Granit zusammenhiingende Injektion betrachte.

Die weitere Ausfiihrung dieses Gedankens wird spiiter erfolgen.

AufscMiisse bei Rittergut Treuen oberen Teils.

Am FuBe des Berges, auf dem Rittergut Treuen oberen

Teils liegt, gewahrt man in alten, bereits stark verwitterten

Aufschliissen in den Hofen der dort gelegenen kleinen Hauschen
zahlreiche Einlagerungen von vorzugsweise weiBem Quarz
in der Form von langgestreckten Linsen. Das Nebengestein
laBt die Kontaktmetamorphose, die es erlitten, in einer deutlich

sichtbaren Knotenbildung erkennen. Zu Diinnschliffunter-

suchungen war es wegen mangelnder Frische nicht mehr ge-

eignet. Man beobachtet aber mit bloBem Auge, daB die

schwarzlichen Einsprenglinge unraittelbar neben den Quarz-
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adern auch hier viel groBer entwickelt sind als in einiger

Entfernnng davoii. ])er Quarz zeigt u. d. M. die immer in

diesen Vorkommnissen wiederkelirende Erscheinung, da6 ein-

mal groi3ere Korner da sind, die deutlich durch einen Druck
zeitrummert erscheinen und massenliaft Gas- und Fliissigkeits-

einschliisse enthalten, unter letzteren solche von Kohlensaure.
Daneben ist in kleiueren Individuen ein durchaus unversehrter,

also jiingerer Quarz vorlianden, der auffallend weniger, oft

reihenweise angoordnete Einschliisse fiihrt.

Eimberg bei Kottengriin.

Der Eimberg bei Kottengriin liegt schon auBerhalb des das

Lauterbach-Bergener Granitmassiv umgebenden Kontakthofs hart

an der Grenze desselben und besteht nach den Feststellungen

der geologischen Landesaufnahme aus Scbichten, die dem
Cambriiim zuzurechnen sind. Die griinlichen, quarzitisch ge-

banderten Schiefer sind nicht anstehend vorhanden, man kana

sie aber in auf den Feldrainen angeliauften Lesesteinen gut

studieren. Sie bilden iiirem auiJeren Ansehen nach ein Zwischen-

glied zwischen Phylliten und Tonschiefcrn. Zahlreicli beobachtet

man auch hier wieder entweder parallel der Schichtung ein-

gelagerte oder gangforniige Massen von Milch quarz, als dessen

Begleiter vielfach ein dunkelgriines Mineral, offenbar Chlorit,

erscheint. Von einer Kontaktmetamorphose ist auch in dem
dicht an den Quarzeinlagerungen gelegenen Nebengestein nichts

zu bemerken. Ein Dunnschliff durch den Quarz zeigt, dafi er

groBtenteils aus kieineren Kornern besteht, die fast vollstandig

frei von Einschliissen und durchaus unversehrt von Druck-

einwirkungen' geblieben sind. Hier und da treten daneben

groBere Individuen auf, die durch auffallenden Reichtum an

Einschliissen, im vorliegenden Falle mehr solche von Gas als

von Fliissigkeit, und innere Zertrummerungserscheinungen von

der iibrigen Masse unterschieden sind.

Ferbigs Miible bei Stockigt.

In einigen kleinen hinter Ferbigs Miihle bei Stockigt

gelegenen Steinbriichen stehen teils rotlich, tcils graugriin ge-

farbte, durchaus unveranderte cambrische Tonschiefer an. Die

Lokalitat ist an der Erdoberflache etwa 2 km von der auBersten

Kontaktgrenze entfernt. In groBen Mengen sind diesen Ge-

steinen vorzugsweise parallel den Schichtflacheu, hin und wieder

aber auch quer dazu, weiBe Quarzeinlagerungen eingeschaltet.
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Die mikroskopische Untersuchung ergibt, da6 zwei ganz ver-

schiedene Erscheinungsweisen des Quarzes in ihnen vertreten

sind. Einmal ist das Mineral parallelstenglig entwickelt.

Wie schon frliher erwahnt, fin den sich in der gleichen Form

die Quarzausfiillungen eines Yorkommens, das mit groBer

j

Sicherheit als ein rein hydatogenes angesehen werden miifi'),

I
Aus diesem Grunde ist wohl auch der in Rede stehende Quarz-

gang auf dieselbe Weise gebildet. Die Quarzstengel am Yor-

liegenden Fandpunkte loschen vollstandig einheitlicli aus, zeigen

also keinerlei Beeinflussung durch einen Druck. Die in ziemlich

betrachtlicher Menge auftretenden Fliissigkeitseinschliisse bilden

geradlinige Reihen, die den Salbandern parallel verlaufen. In

einem andern Diinnschliff von der gleichen Ortlichkeit beob-

achtet man u. d. M. ein ricbtungslos ziemlich grofikorniges

Aggregat Yon Quarzkornern, die eine deutliche Zertriimmeriing

aufweisen. Diese Erscheinung ist um so aulfalliger, als der

Quarz, der an der Zusammensetzung des schiefrigen Nebengesteins

beteiligt ist, davon in der Regel nicbts erkennen laBt. Weiter

fiihrt dieser abweichend ausgebildete Quarz bedeutend mehr
Fliissigkeitseinschliisse als der andere, unter denen oft solche

mit lebhaft beweglicher Libelle in die Augen fallen. Ein Ver-

schwinden des Gasblaschens trat beim Erhitzen des Praparates

iiber die kritische Temperatur der Kohlensaure hinaus nie ein.

Aufierdem enthalt der Quarz schon griinen Chlorit in der Aus-

bildung, die man als Helminth bezeichnet, wie ilm auch

Schliffe von Theuma und der Talsperre zeigten. Die betonten

Abweichungen lassen wohl mit groBer Berechtigung den SchluB

zu, daB solche Bildungen ganz anderen Vorgangen ihre Ent-

stehung verdanken wie die vorher geschilderten der ersten

Art. Wie weiter unten ausgefiihrt werden soli, stehen sie

mit dem benachbarten Granit in Zusammenhang.

Alter Steinbruch zwischen Rebesgriin und Rodewiseh.

Am Wege von Rebesgriin nach Rodewiseh findet man,
kurz nachdem man die Bahnlinie Herlasgrun—Falkenstein uber-

schritten hat, links im Walde einen groBeren AufschluB in den

zwischen den Kontakthofen des Bergener und Kirchberger

Massivs verbreiteten tonschieferahnlichen Phylliten der oberen

Phyllitformation. Von einer Beeinflussung der glanzenden

Schiefer durch die benachbarten Granite, von denen der von
Bergen-Lauterbach der nachstgelegene ist, kann nichts wahr-

') Siehe oben S. 195.
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genommen werden. Auch hier lassen sich die schon oft be-

schriebenen Quarzeinlagerungen feststellen. Sehr deutlicli

fallt in ihnen ein Gebalt an Feldspat auf, der bald nocli

vollkommen frisch und dann fleischrot gefarbt ist, bald zii

einer weifilichen Masse zersetzt erscheint. An den Scbiippchen

der letzteren wurde nach der Schroder van der KoLKschen

Methode eine Lichtbrecbung von 1,55 nachgewiesen, die fiir

Kaolin spricht, worauf iibrigens auch schon das ganze Aus-

sehen und ihre Zerreiblichkeit binweisen. Die mikroskopische

Untersucbung ergibt, daB der friscbe Felspat zum Teil

Ortboklas, zum Teil ein Plagioklas ist, dessen Licbt-

brecbung niedriger ist als die des Quarzes. Er stebt also dem
Alb it sehr nahe. Der Quarz bildet ein Aggregat groBer

mit zackigen Randern ineinander eingreifender Korner. Be-

einflussung durch Druckerscheinungen ist in gieicher Weise

bei ihm wie an den Feldspaten zu erkennen. Ebenso fiihren

beide zahllose Fliissigkeitseinschliisse. AuBerdem findet sich

auch hier wieder Chlorit.

Ans der Umg:ebnng: des Kirchberg^er
OranitmaissiTis.

Einschnitt am Lengenfelder Bahnhof.

Den besten AufschluB aus der TJmgebung des Kirchberger

Massivs bietet der durch den Erweiterungsbau des Lengen-

felder Bahnhofs vor wenigen Jahren frisch geschaffene Ein-

schnitt von mehreren hundert Metern Lange. Dort lafit sich

ein Ubergang von fruchtschieferahnlichen Gesteinen in Andalu-

sithornfels gut verfolgen, Mit der Annaherung an den ost-

warts befindlichen Granit verschwindet die Schiefernatur der

Kontaktgesteine ganz allmahlich, das Gefiige wird immer mehr

massig, aber durchgangig ist ein porphyrartiges Aussehen

der Eontaktprodukte zu bemerken, indem sich dunkle grofiere

Einsprenglinge, die, wie die mikroskopische Untersucbung er-

gibt, Cordierite sind, von einer dichteren helJeren Grund-

masse deutlich abheben. Diese Erscheinung wird besonders

an etwas angewitterten Gesteinsprobeu immer recht gut er-

kennbar. Die stellenweise 10 m bohe Felswand erweist sich

als auBerordentlich reich an Quarzinjektionen, die in bis zu

20 cm dicken linsenformig anschwellenden imd mannigfach ge-

wundenen Korpern das kontaktmetamorph umgewandelte

Schiefergestein durchziehen. Bisweilen iiberwiegt der milchig
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weiB bis wasserhell aiissehende Quarz derart, dal3 einzelne

Partien des Aufschlusses fast ausschlieBlich aus ihm gebildet

sind, und nur ganz zuriicktretende Nebengesteinsmengen da-

zwischen sichtbar werden. Als weitere Bestandteile der

Quarz adern lassen sich durch makroskopische Beobachtimg

feststellen dunkelgriiner Biotit, heller Glimmer uDd ein

^elbliches Mineral, welches das Aussehen eines Feldspates
besitzt. Unmittelbar an den Randern der Quarzkorper zeigt

das Nebengestein auch hier eine besondere abweichende Be-

schaffenheit. Die in groUerer Entfernung im Gestein meist

1 bis 2 mm messenden dunklen Cordierite werden hier mit-

unter zentimetergroB. (Siehe Taf. X, Fig. 3.)

Die mikroskopische Untersuchiing der Einlagerungen UiBt

wieder das schon so oft geschilderte Neheneinander von

zweierlei Quarz erkennen, eines alteren durch Druck beein-

fluBten, welcher ungemein zahlreiche FliissigkeitseinschUisse

enthalt, darunter viele von Kohlensaure, und eines spiiter

gebildeten, der viel einschluBarmer und unverletzt ist. Feld-
spatmineralien treten etwas mehr in den Vordergrund wie

bei anderen Fundpunkten des in Rede stehenden Gebietes.

Einmal erweisen sie sich durch die deutlich niedrigere Licht-

brechung wie die des Canadabalsams als Orthoklas, der bin

und wieder gegen den anstoBenden Quarz krystallographische

Umgrenzung besitzt. In ihm linden sich Einschaltungen eines

starker lichtbrechenden Feldspates in der Form von Flecken,

die Zwillingslamellierung zeigen, und unregelmaBiger Spindeln.

Im angrenzenclen Quarz ist beim xA.nheben des Tubus die Er-

scheinung der Beckeschen Linie viel deutlicher als in dem
eingeschalteten zweiten Feldspat. Die Lichtbrechung des

letzteren liegt also zwischen der von Orthoklas und Quarz,

er ist daher Alb it. Es liegen Bildungen vor, die F. Beckk
als Mikroperthit bezeichnet hat ^). Aufierdem findet sich

Albit allein fiir sich in groBeren zwillingslamellierten Indivi-

duen. Zusammen mit Quarz ist er oft pegmatitisch ver-

wachsen. In ahnlicher Weise beobachtet man gegenseitige

Durchdringungen groi3er Individuen von Albit und Mus-
ic ovit. Das letztgenannte Mineral bildet ferner zusammen
mit Chlorit wirrstrahlige, teilweise facherartige Aggregate,

denen Ap at itkorner beigemengt sind. In der eben beschriebe-

nen Art des Auftretens ist der lichte Glimmer sicherlich als

urspriingliche Bildung aufzufassen. Sekundar entstanden ist

') F. Becke: Die Gneisformation des niederosterreichischen Wald-
viertels. Tsciiermaks Min.-petrogr. Mitt. 4, 1882, 195 u. ff.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 14
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er dagegeu in gelblichen feinschuppigen Massec, die Pseudo-
morphosen nach Cordierit darstellen. Dieser Pinit der

Quarzadern enthalt nicht die kohligen Einschliisse, die

im Cordierit des NebeDgesteins so regelmafiig vorhanden sind.

Biotit erscheint entweder durchaus dem Magnesiaglimmer des

Nebengesteins gleichend braim mit einem Stich ins Rotliche,

welche Farbung auf einen Yorhandenen Titangehalt hinweist;

bei der bisweilen zu beobachtenden Umwandlung des Minerals

zu Clilorit scheiden sich in der Tat sagenitische Zersetzimgs-

produkte ab. AuBerdem findet sich wieder griiner Biotit

mit einem Pleochroismus von dunkelgriin zu gelblich. In ganz

geringen Mengen tritt blaulicher Turmalin auf, entweder un-

regelmafiige Korner oder innerhalb des Quarzes krystallo-

graphisch scharf begrenzte Mikrolithen bildend, ferner ebenso

sparlich Kalkspat.
In den Fruchtschiefern ist gegeniiber den mehr hornfeJs-

artig entwickelten Kontaktbildungen ein deutliches Zuriick-

treten des Andalusits festzustellen. Die weiteren Mineral-

betandteile der normalen Kontaktgesteine sind Quarz, Mus-
covit, Biotit, Cordierit, graphitische Substanzen,
letztere in den Cordieriten immer viel feinschuppiger entwickelt

als in den Andalusiten, Magneteisenerz, Turmalin, Zirkon
und Rutil.

Das durch seine Grobkurnigkeit schon bei der Betrachtung

mit bloBem Auge sich auszeichnende unmittelbare Neben-

gestein der Quarzadern laSt u. d. M. einige Mineralien be-

sonders reichlich hervortreten, namlich braunen Biotit,

Turmalin und Zirkon, welcher trotz seiner Kleinheit gut

sichtbar wird durch die pleochroitischen Hofe, die um ihn

im Biotit und dem meist noch recht frischen Cordierit des

Nebengesteins auftreten. Ferner findet sich an die Nahe der

Quarzeinlagerungen gebunden Apatit, oft Fliissigkeitseinschliisse

mit beweglicher Libelle fuhrend. Ein Mineral, das den Horn-

felsen im allgemeinen fremd zu sein pflegt, findet sich hier in

weiter Verbreitung, namlich Orthoklas, bisweilen mit einge-

lagerten Albitlamellen, also gieichfalls in der Erscheinungs-

form des Mikroperthits. Eine stellenweise wahrzunehmende

Farbung desselben ist verursacht durch ein rotliches Pigment,

Er zeigt bisweilen beginnende Zersetzung in ein glimmer-

artiges Mineral. Yiel haufiger aber ist die Umwandlung in

einen Chlorit von eigentiimlich korneliger Beschaffenheit. Wo
dieselbe eingetreten ist, finden sich oft in der Nahe geringe

Mengen von Kalkspat. Der braune Biotit laBt auch hier

haufig eine Umwandlung zu Chlorit erkennen, immer uriter
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Ausscheidung sekundiirer Titanmineralien. Der Magnetit, der

im normalen Gestein gleichmafiig verteilt zii sein pflegt, ist

liier bisweilen auf kleinen Spaltchen angeordnet, so da6 es

scheint, als ob er eine Umlagerung erfahren habe.

Sehr haufig auftretende schone Helicitstruktiiren zeigeo,

da6 die Lengenfelder Gesteine eine bis ins kleinste gehende

Faltelung erlitten haben. Entweder sind kleine Biotitindividuen

zu gewundenen Ziigen angeordnet, die ungest()rt durch die

mosaikartig mit geradliniger Begrenzung nebeneinander liegenden

Andalusitkorner hindurchsetzen oder aber die graphitischen

Schiippchen bilden, besonders in grofieren Cordieriten, auf imd

nieder gehende Reihen, die dichtgeschart beieinander liegende

Faltchen erkennen lassen. In einem Cordieritkorn konnen

unter Umstanden 10 kleinste Sattel und Mulden gezahJt

werden. Yielleicht erkiart sich aus der Zusammenstaiichung,

die also offenbar die vorliegenden Gesteine durchgemacht

haben, auch der vielfach gekriimmte und gewundene Verlaiif

der linsenformigen Quarzkorper, wovon in den zwar im groBen

gefalteten, aber nicht gleichzeitig gefaltelten Teilender west-

erzgebirgischen Kontakthofe, beispielsweise in den Theumaer
Plattenbriichen, nichts wahrzunehmen ist.

Hornfelsaufschlufi zwischen Kirchberg und Wiesen.

An der StraUe von Kirchberg nach Wiesen trifft man
bald nach der Ubersehreitung der Granitgrenze links einen

auch auf der geologischen Karte, Sektion Kirchberg, ange-

gebenen kleinen Schotterbruch. Das Gestein, welches hier

in ansgezeichneter Frische ansteht, ist ein ungemein zaher

Cordierit-Andalusithornfels von hellgrauer Farbe, in dem
sich ebenso wie in den friiher geschilderten Fruchtschiefern

schwarzliche Cordieriteinsprenglinge von der lichteren Grund-
masse deutlich abheben. In der Nachbarschaft wenig ausge-

dehnter, unregelmaBiger Quarzeinlagerungen erlangen diese

eine betrachtlichere GroBe als sonst im Gestein, auch andere

Merkmale sprechen daflir, da6 man es hier mit ahnlichen

Bildungen zu tun hat, wie sie oben aus den granitferneren

Teilen der Kontakthofe beschrieben wurden, so das Vorhanden-
sein von Muscovit und die Anreicherung von Biotit zu

groBeren Massen innerhalb des Quarzes und an den Riindern

der Einschaltungen. Bemerkenswert ist hier das Anwachsen
des braunen Biotits zu Tafeln von mehreren cm Lange und
das ofter zu konstatierende Auftreten eines fleischroten Feld-
spatminerals.

14*
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Die mikroskopische Untersuchung dieser Mineralkorper,

welche in einer schmalen Zone die erwahnte etwas abweichende

Kontaktmetamorphose bewirkt haben, lai3t zablreiche auch yon

anderen Fundpunkten geschilderte Ziige wiedererkennen. Es

findet sich in ihnen neben Quarz Cordierit, oft noch ver-

haltnismafiig frisch, oft weitgehend zersetzt, hauptsachlicli zu

Muscovit und wenig Chlorit. Er verdient also dann die Be-

zeichnung Pin it. Im Gegensatz zu dem Cordierit des Neben-

gesteins, der in groBer Anzahl immer kohlige Einschliisse ent-

halt, ist er einschluBfrei. Ferner sind Yorhanden prim are r

Muscovit, griiner Biotit, der durch Ubergange mit braunerb

verbunden ist. In Yergesellschaftung mit der ersteren Yarietat

finden sieb griiner Spinell, Magnetit sowie Korund in

ganz ahnlicher Art des Auftretens, wie es von Theuma be-

richtet wurde. Der braune Biotit reichert sicb stellenweise

sehr stark an den Salbandern an und weist mitunter ungemein

zahlreiche pleochroitische Hofe um kleine farblose Kornchen

auf. Im Quarz zeigt der braune Glimmer oft Zersetzung zu

Chlorit unter gleichzeitiger Bildung von Rutil in der Form

des Sagenits. Endlich sind in geringer Menge vorbanden

Apatit, blaulicher Turmalin und Kalkspat. Der Feld-

spat erweist sich durch seine Lichtbrechung und das Nicht-

vorhandeusein von Zwillingslamellierung als Orthoklas. Die

Farbung ist hervorgebracht durch ein rotliches, wolkig ver~

teiltes Pigment. Einzelne Korner enthalten feinste Stengel

einer anderen etwas starker lichtbrechenden Feldspatsubstanz

eingelagert. Sie gleichen dem von Lengenfeld beschriebenea

Mikroperthit. Wie dort beobachtet man auch hier Umwand-
lung des Feldspats in Chlorit.

Der normale Hornfels besteht aus den Mineralien Cor-

dierit, Andalusit, Quarz, Muscovit, brauner Biotit,

Rutil, Turmalin, kohlige Substanz und Magneteisen-
erz. In der Nachbarschaft der feldspatfiihrenden Quarzein-

lagerungen tritt als Gesteinsgemengteil Orthoklas liinzu. Es

sei im Hinblick auf eine Beschreibung, die Rosenbuscii von

Kontaktgesteinen des Kirchberger Massivs gibt ausdriicklich

betont, daB in den mir vorliegenden Schliffen Orthoklas neben
Andalusit vorhanden ist. Der iibrigens auch in durchaus frischem

Zustande fleckenweise rosa gefarbte Andalusit laBt sich von

dem rotlich pigmentierten Feldspat gut unterscheiden, be-

sonders unter Zuhilfenahme der Lichtbrechung, die bei dem
letzteren Mineral deutlich geringer ist als die des Quarzes.

') Die Steiger Schiefer, 244.
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Aufschlusse nordlich von Rotlienkirclien.

Gleichfalls im inneren Kontakthof des Kirchberger Massivs

gelegen sincl nordlich von Rothenkirchen anstehende quarzitische

Gesteine der oberen Phyllitformation , die in einem groBen

Steinbruch zutage liegen. In ihnen finden sich Einschal-
tungen von Quarz, die von dicht beieinander liegenden,

makroskopisch schwarzen, bis 1 cm messenden Tiirmalin-

nadelchen durcbspickt sind. Ein Diinnscbliff durch diese

Massen, in welchem der Turmalin mit graublauer Farbe

durcbscheinend wird, zeigt auBerdem das Vorhandensein von

vielen rundlichen Zirkonkornchen iind langgestreckte Quer-

schnitte eines opaken, im auffallenden Lichte blauschwarzen

Erzes, das stellenweise in diinner Schicht rotlicb durchscheint.

Das an dem Stiick mit dem Messer hergestellte Pulver des-

selben ist rot. Es liegt also Eisenglanz vor. Der Quarz

zeigt schwache Zertriimmerungserscheinungen und zahlreiche

Fliissigkeitseinschliisse.

Die gleichfalls in der Nahe sich vorfindenden kontakt-

metamorph umgewandelten Schiefergesteine, welche vielfach

noch den Habitus der Phyllite ziemlich gut gewahrt haben

und nach der mikroskopischen Untersuchung vorzugsweise aus

feinschuppigem Muscovit, Chlorit und graphitischen
Substanzen bestehen — die Konzentration der letzteren zu

einzelnen Knoten ist oft die einzige sichtbare Wirkung der

Kontaktmetamorphose — , fiihren bisweilen Linsen von
Milch quarz, U. d. M, erscheint dieser hochgradig zerdrQckt,

derartig, da6 grofiere Korner von einem Haufwerk kleinerer

Individuen umrandet sind, also eine echte Mortelstruktur zu-

stande kommt. Unter den massenhaften Fliissigkeitseinschliissen

finden sich zahlreiche von Kohlensaure, immer durch be-

sondere GrolSe ausgezeichnet vor den anderen, deren Libelle

beim Erwarmen nicht verschwindet, und bisweilen deutlich

reihenweise die Mineralmasse durchsetzend.

Fruchtscliieferbrucli nordlich von Kunersdorf.

In dem den aufieren Kontakthof des Kirchberger Massivs

bildenden Fruchtschiefer finden sich ebenfalls lin s enf o rmige
Quarzmassen mit deutlich entwickelter grobkorniger Kontakt-

zone. Yon der in Rede stehenden Lokalitat liegt mir nur ein

einziger Diinnscbliff des den Quarzadern unmittelbar an-

grenzeuden Gesteins vor. Es weist eine bis ins kleinste gehende
Faltelung auf. Die mineralischen Gemengteile sind vorzugs-

weise lichter Glimmer, in geringerer Menge, aber groBeren
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Individuen brauner Biotit. Ferner ist weitverbreitet Riitil

in unregelmaBiger Kornerform und sparlich Turmalin. Die

viel grower als im normalen Gestein erscheinenden schwarz-

lichen Flecken sind hochgradig zersetzte Cordierite. Sie

enthalten Rutil in der Form rnnder Korner in genau derselben

Weise, wie es auf Seite 182 von Theuma beschrieben wurde.

Eine besondere Erwahnung verdient nocb der gleichfalls vor-

handene griine Biotit. Er erfiillt zusammen mit wenig

Muscovit eine kleine sich auskeilende Spalte, deren Begrenzung

gegen das Nebengestein eingenommen ist von braunem Biotit

und Muscovit in einer Verwachsung, die an die ophitische

Struktur erinnert Schon Rosexbusch erwahnt an der auf

Seite 212 zitierten Stelle das Auftreten von griinem Magnesia-

glimmer neben braunem in den vorliegenden Kontaktgesteinen.

Wie aus meiner Beschreibung hervorgebt, ist dieser griine

Biotit auch in den Kontakthofen der benachbarten Granit-

vorkommnisse in sehr weiter Verbreitung anzutreffen. Nie

aber findet er sich als dem braunen Biotit gleicbwertiger

Gemengteil, sondern tritt immer zusammen mit anderenMineralien,
vorzugsweise Quarz, Muscovit usw., sp altenfiil] end auf.

Steinbruch zwischen Wilkau und Haltepunkt Culitzsch.

In diesem an der Erdoberflacbe etwas iiber 1 km von

von der auBersten Kontaktgrenze entfernt liegenden AufschluB

finden sich in griinlichen cambrischen Schiefern neben etwas

heller gefarbten quarzitischen Lagen ebenfalls parallel der

Schichtung Einlagerun gen von milchig weifiem Quarz
mit Ghlorit. Die WeiBfarbung ist offenbar verursacht durch

die u. d. M. sichtbar werdenden auBerst zahlreichen Fliissig-

keitseinschliisse, deren manche eine bewegliche Libelle ent-

halten. Solche von Kohlensaure konnten nicht aufgefunden

warden. Der Quarz bildet groBe Korner, die undulose Aus-

loschung aufweisen. Spiiter gebildeter Quarz fehlt hier. Der

Ghlorit erscheiut u. d. M. zum Teil als Helminth.

Ans der Umgebniig des £ibeiistocker Granit-

Hornfelsaufschlufi bei Lichtenau.

Einen AufschluB aus dem inueren Kontakthof des Eiben-

stocker Granitmassivs , welcher Injektionserscheinungen in

') In ahDhcher Weise ebenfalls in Theuma beobachtet. Vergl. die

Diinuschliffphotographie Tafel XI, Fig. 3.
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schoner Weise zeigt, bietet eiii alter Steinbrucli reclits am
Wege von Stiitzengriin Each Lichtenau clar. Zunachst fiillt

einem beim Betreten desselben eine iiber 1 m machtige apli-

tische Granitapophyse in die Augen, die ziun Teil pegmatitisch

grebkornig ausgebildet ist. An einer anderen Stelle des

Bruchs finden sich bis zu mehrere Dezimeter machtige Qiiarz-

einlagerun g en , in welchen ohne weiteres Muscovit,
Chlorit und gelblicher Feldspat erkennbar sind. Das
letztgenannte Mineral bildet keine Krystalle, sondern unregel-

mafiige groBere Aggregate. Es pflegt sich besonders in den

Randzonen anzureichern. Eine langs des Salbandes bemerk-

bare Rotfarbung ist verursacht durch die Ausscheidung von

Eisenoxyd in der Form von Eisenrahm. Im unmittelbaren

Nebengestein macht sich eine besondere Kontakteinwirkung

dadurch bemerkbar, daB sich die in dem Hornfels vorhandenen

schwarzlichen Knoten, die sich durch die mikroskopische

Untersuchung als zersetzte Cordierite erweisen, besonders

groS und stellenweise auch reichlich entwickeln, so da6 bis-

weilen geradezu eine dunkle Umsaumung der Quarzkorper

zustande kommt. U. d. M. sieht man, da6 diese hervorragend

reich an Rutil ist. Die Einlagerungen lassen schon bei der

Betrachtung mit bloBem Auge zwei verschiedene Quar2varietaten

erkennen, vopzugsweise eine milchig v^eiBe, in geringeren

McDgen eine graue, welche die erstere gangartig durchtnimert.

Die Annahme, da6 diese Yerschiedenheit wieder verursacht

ist durch wechselnden Gehalt an Fliissigkeitseinschliissen, wird

durch die Diinnschliffuntersuchungen bestatigt. Der weiBe

Quarz ist fliissigkeitsreicher. und auBerdem weist er Druck-

erscheinungen auf, die dem, grauen durchaus fehlen. Unter den

Einschliissen des iilteren Quarzes finden sich solche von

Kohlensaure und andere, die neben einer Libelle ein

scharfes wasserhelles Wiirfelchen enthalten, eine bei

Granitquarzen sehr haufig beobachtete Erscheinung ^). Der
Feldspat ist Alb it, gleichfalls stark zertrummert, oft bis zur

Herausbildung einer Mortelstruktur. Er enthalt auch massen-

hafte Fliissigkeitseinschliisse. Von weiteren Mineralien sind

vorhanden Chlorit, primarer Muscovit, feinschuppige

Aggregate von Muscovit, offenbar aus Cordierit hervor-

gegangen, und Apatit.

') Siehe RosENBusrn: Mikroskopische Physiographic der Mineralien
nnd Gesteine. Stuttgart 1907, 2, 1, 42.
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Aufschlusse bei Wernesgriin.

Kurz hinter Wernesgriin an der Strai3e nach Rodewisch

bieten rechts hoch emporragende Felspartien Aufschliisse YOn

Kontaktgesteinen der aui3eren Zone, typischen Fruchtschiefern,

mit gut entwickelten linsenformi gen Quarzeinlagerungen.
Die weit vorgeschrittene Verwitterung lafit die Schiefergesteine

zu mikroskopischen Untersuchimgen nicht melir geeignet er-

scheinen. Es ist das Yorhandensein einer grobkornigen Kon-

taktzone neben den Quarzmassen recht deutlich sichtbar. Ein

in den letzteren mehrfacli beobachtetes Mineral erweist sich

u. d. M. durch Zwillingslamellierung und Lichtbrechung nied-

riger wie die des Quarzes als A lb it. Der Quarz ist stark

zertriimmert und enthalt ebenso wie der Feldspat zahllose

Fliissigkeitseinschliisse. Andere Einschliisse entbehren einer

Libelle. Weiter finden sich ziemlich groBblattriger Chlorit
und Rutil, im Ubergangsstadium zu Leukoxen begriffen.

Wandert man die StraBe nach Rodewisch weiter, so er-

reicht man fast genau dort, wo sich rechts am Wege im Felsen

ein Keller befindet, die aufierste Zone der Beeinflussung der

Schiefergesteine durch das Eibenstocker Granitmassiv. Die

grauen bi*s grianlichen phyllitischen Schiefer weisen hier noch

vereinzelte schwarze Knotchen auf, die in den weiterhin

folgenden Aufschliissen fehlen. Es gelang mir, hier das Yor-

handensein von sehr geringmiichtigen Auslaufern des Intrusiy-

gesteins festzustellen. Die zuletzt nur noch einen Millimeter

im Durchschnitt messenden Granitgiinge keilen sich in einem

Yon mir mitgenommenen Handstiick aus. Schon makroskopisch

lassen sich die drei wesentlichen Bestandteile des Granits fest-

stellen, grauer Quarz, fleischroter Feldspat und braun-

schwarzer Biotit. Die Durchsicht eines Diinnschliffs lehrt,

das neben Yiel Orthoklas auch einige Korner eines zwillings-

lamellierten Plagioklases da sind. Weiter ergibt sich die

Gegenwart YOn Turmalin. AUe Mineralien sind iii der Form
Yon saulig ausgebildeten IndiYiduen senkrecht auf die Spalten-

wiinde aufgeschossen. Sowohl Quarz wie Feldspate enthalten

massenhafte Fliissigkeits- und Gaseinschliisse.

Phyllitanbruch bei Lindenau.

Nordostlich YOn Lindenau stehen jenseits des Baches, der

dort nach Siidosten zu flieBt, durch die benachbarten Granite

nicht mehr modifizierte Phyllite an. Sie enthalten zahlreiche

lin sen formige Massen Yon Quarz, dem manchmal Feld-
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spat imd Clilorit beigesellt sind. Die mikroskopiscbe Unter-

suchung lafit den Feldspat als Albit erkennen. Quarz und

Albit sind intensiv zertrummert und beide mit Flussigkeits-

einschliissen erfiillt. Der Clilorit bildet facherartige Aggregate,

ist auch im Diinnschliff noch deutlich gefiirbt und zeigt Farben-

wandel von dunkeJgriin zu gelblich.

Die linsenforinigen Quarzeinlagerungen der Gegend siidlicli

von Eibenstock und bei Graslitz.

In der siidlichen Halfte der groBen slidlich von Eibenstock

clem Granit aufgelagerten Schieferscholle, die offenbar einen

Uberrest der durch die Erosion zerstorten Schieferhiille liber

dem lutrusivgestein darstellt, und in den teils diirch das Eiben-

stocker Granitmassiv kontaktmetamorph umgewandelten, teils

unveranderten phyllitischen Gesteinen der Gegend von Graslitz

finden sich grofie Mengen meist linsenformiger Einscbal-
tungen von Milchquarz, welche von der sachsiscben Geolo-

gisclien Landesanstalt als fiir dieuntere Phyllitformation cbarakte-

ristiscbe Bildungen angeseben werden Dieselbe Ansicbt

spricbt aucb Gabeut aus. Er betont ausdrucklicb, „da6 die-

selben mit der Eruption des die Sebiefer alterierenden Granites

entscbieden nicbt in Zusammenbang gebracbt werden diirfen" 2).

Wegen der groBen Abnlicbkeit, die sie zunacbst rein auBerlicb

betracbtet mit Quarzeinlagerungen in sowobl unveranderten wie

deutlicli kontaktmetamorpb beeinfluBten Scbicbten der oberen

Pbyllitformation und des Cambriums (siebe die vorbergebenden

Bescbreibungen) besitzen, wurden sie in den Bereicb meiner

Untersucbungen mit einbezogen.

Die Ergebnisse, zu denen G-UiEKT durcb die mikroskopisebe

Betracbtung der lentikuliiren Quarzmassen im Pbyllitgebirge

von Graslitz gelangt, sind, kurz zusammengefaBt, folgende:

Der Quarz bestebt aus groBeren, unregelmaBig begrenzten

Kornern, die sicli durcb sebr intensive undulose Ausloscbung

auszeicbnen. In der eigentlicben Pbyllitsubstanz sind die Druck-

pbanomene viel weniger deutlicb zum Ausdruck gekommen.
Ferner beberbergt der Quarz der Linsen im Gegensatz zu dem des

Phyllits eine ungebeure Menge von Fliissigkeitseinschliissen.

^) Siehe Erliiuterungen zu den Sektionen: Schneeberg, 1883, 35;
Schneeberg- Schonheide, 2. Aufl., 1898, 13; Eibenstock, 1884, 29;
Zwota, 1884, 4, u. s w.

C. Gaijert: D. G;eologisclic Unigebung von Graslitz im bohiii.

Erzgebirge. Jahrb. d. k. k. Geol. K.-A. 49, 1899, 610.
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Von weiteren Mineralien, die neben Quarz vorhanden sind,

stellt er fest: Schwefelkie s, Chlorit, Zoisit und Granat.
Ich kann diese Angaben aiif Grund meiner Beobachtungen

noch etwas erweitern. Mein Material von Graslitz stammte
zii einem Teil aus dem unmittelbar dem Granit angrenzenden

innern Kontakthof, vom Tobisenberg bei Silberbach, zum andern

Teil aus der aufieren Kontaktzone, vom Hausberg nordlich von

Graslitz, und endlich zii einem dritten Teil aus einem Bereiche,

bis in welchen sich die allgemeine, durch Knotenbildung ge-

kennzeichnete Kontaktmetamorphose der Schiefergesteine nicht

mehr erstreckt, vom Eibenberge aus der Nabe der dortigen Erz-

lager. Welter gelangten ahnliche Quarzbildungen der Gegend
siidlich von Eibenstock zur Untersuchung.

In den festeren imd quarzreicheren Phylliten des letzt-

erwahnten Gebietes stehen die Mi4chquarzlinsen mitunter in

Zusammenhang mit deutlich gangformigen Korpern, an deren

Wanden sich eine Umbiegung der Schichten nach einer Richtung

konstatieren lafit. Aus dieser Verkniipfung geht hervor, daB

der Quarz jiinger wie sein Nebengestein, also erst nachtraglich

eingedrungen ist. DaB er dabei in den ausgezeichnet schiefrigen

Phylliten von Graslitz vorzugsweise die Schichtflachen benutzte,

ist nicht verwunderlich. Er fand hier eben den geringsten

Widerstand. Die mikroskopische Untersuchung einer groBeren

Anzahl von Diinnschliffen ergab mit aller GewiBheit wieder

das Vorhandensein von zweierlei Quarz in den Linsen,

einen in groBeren Kornern auftretenden, undulos ausloschenden,

der massenhaft Einschlusse eothalt, und einen zweiten, fein-

kornigeren, der erst spater entstanden sein kann, da er sich

zwischen gekreuzten Nicols als durchaus unversehrt durch Druck
erweist. Die Einschliiss.e im alteren Quarz sind verschiedener

Art. Es finden sich zunachst ziemlich groBe Gaseinschliisse

von sehr unregelmilBiger Form. Die Fliissigkeitseinschliisse

sind entweder ganz beliebig umgrenzt, oder sie erscheinen auch

in der Form des Wirtes als „negative Krystalle". Sie enthalten

bald eine ruhende, bald eine spontan bewegliche Libelle. In

groBer Zahl wurden festgestellt Einschliisse von Kohlensaure^).

') In einer Gesteinsprobe vom Eibenberg fanden sie sich so zahl-

reich, daB ich dadurch angereizt wurde, ihre Natur auch durch eine

chemische Reaktion za erweisen. Ausgesuchte reine Quarzstiickchen

des betrefFenden Schleifsplitters wurden, nicht allzufein zerkleinert, in

einem retortenahniichen kleinen GefaB aus schwer schmelzbarem Glas.

von welchem aus ein Rohrchen nach einem mit Barytwasser gefiillten

Flaschchen fiihrte, durch sehr starkes Erhitzen zersprengt. Das De-

krepitieren der Splitter war deutlich zu sehen. Die nunmehr infolge

der Ausdehnung durch die Erwarmung aus der Retorte entweichenden
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Meist sind sie durch besondere GroBe vor den andern ausge-

zeichnet, deren Libelle beim Erwarmen hochstens ihren Platz

wechselt, sonst aber sich nicht merkbar veraodert. Sie fiihren

einmal niir eine Libelle, dann wieder enthalten sie neben der

fliissigen Kohlensaure eine zweite mit dieser nicht mischbare

Fliissigkeit, wodurch sich die Erscheinung Yon „doppelten Li-

bellen" ergibt. Das innen befindliche Gasblaschen ist dabei

vielfach in selir lebhafter Bewegung. Endlich wurden mehrfach

Einschliisse aufgefunden, die neben der Libelle ein wasser-

helles wurfelforniiges Krystallchen enthielten. Die Fliissigkeits-

natur wurde auch in diesem Falle durch das hin und her

tanzende Blaschen erwiesen. Einmal enthielt ein derartiger

EinschluB neben dem Wiirfelchen zwei Libellen. Von sonstigen

Mineralienwurdeninden Quarzeinlagerungengefunden hochgradig

breccioser A lb it, meist noch sehr frisch und huchstens be-

ginnende Zersetzung in ein giimmerartiges Produkt erkennen

lassend. Er enthalt gleichfalls zahlreiche Gas- iind Fliissigkeits-

einschliisse. Der grline Ghlorit mit schonem Pleochroismus

(dunkelgriin, gelblich) ahnelt sehr den Chloritvarietaten, die in

den Quarzvorkommnissen der friiher beschriebenen Ortlichkeiten

anzutreffen waren. Zusammen mit ihm war zu beobachten

Rutil. In untergeordneten Mengen konnten bestimmt werden

Schwefelkies, Zirkon und Turmalin. Den von Gabert
angefiihrten Zoisit, der an die Chloritaggregate gebunden vor-

kommen soli, zu finden, gelang mir nicht. Wohl aber traf ich

ofter, und zwar immer zusammen mit Ghlorit, ein anderes farb-

loses Mineral in der Form unregelmaBiger Korner, das wie

jener starkes Relief und graublaue Interferenzfarben niederster

Ordnung zeigte. Die Bestimmung der Lichtbrechung an einem

aus dem Diinnschliff herausgenommenen Kornchen mittels der

ScEiKODEK VAN DER KoLKSchen Methodc ergab den Exponenten
ca. 1,64, der fiir Apatit charakteristisch ist. In der Tat zeigte

die Behandlung des Minerals in dem von Deckglas und Canada-
balsam befreiten Teile eines Schliffs mit warmer Salpetersaure

seine Loslichkeit darin. Durch Zusatz von Ammoniummolybdat
resultierte der bekannte in Ammoniak losliche gelbliche Nieder-

schlag. Damit ist das Vorhandensein des von so zahlreichen

der vorher untersuchten Fundpunkte erwahnten Apatits audi

hier erwiesen. Er enthalt iibrigens wieder viel Fliissigkeits-

Gase verursachten im Barytwasser einen weiBIichen Niederschlag, welcher
sich in verdiinnter Salzsaure unter Aufbrausen loste. AuCerdem konnte
man beobachten, da6 sich an den kalteren Teilen des retortenartigen Glases
Wasser niederschlug, das offenbar aus den neben der Kohiensilure vor-

handenen gewohnlichen, also waBrigen Fliissigkeitseinschliissen herriihrte.
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einschliisse, imter denen sich solche von Kohlensaure befinden.

Granat ist ebenfalls in meinen Schliffen nicht enthalten. Sein

YOn Gabert konstatiertes Yorkommen bildet eine weitere

wichtige Ahnlichkeit zwischen den „Quarzlinsen der unteren

Phyllitformation" und den in der vorstehenden Abliandlung ge-

schilderten Quarzeialagerungen in der Umgebung der Granit-

massive, die sich zum groBern Teil in anderen Horizonten,

entweder der oberenPhyllitformation oder dem Cambrium, befinden.

Ich halte auf Grund der mitgeteilten verwandten
Ziige alle fiir ganz analoge Bildungen.

Eine besonders intensive kontaktmetamorphe Beeinflussung

der den Quarzlinsen unmittelbar benachbarten Nebengesteins-

zonen, die in den iibrigen Yorkommnissen so haufig anziitreffen

ist, konnte bei Graslitz von mir nicht festgestellt werden. Das
liegt wohl daran, dafi die Aufschliisse, die mir bei meinem,

iibrigens auch niir einmaligen Besuche der dortigen Gegend zu

Gesichte kamen, durchgangig sehr alt und verwittert, teilweise mit

Flechten iiberwachsen waren, so da6 vielfach nicht einmal dieKnoten-

bilduEg im normalen Kontaktgestein, v^o solche nach der Gabert-

schen Kartierung hatte gefunden werden miissen, zu sehen war.

Der Mangel an frischen und dabei gleichzeitig ausgedehn-

teren Aufschliissen in den vogtlandisch-westerzgebirgischen

Granitkontaktgebieten war meines Erachtens auch die Ursache

davon, daB die in meiner Arbeit untersuchten Quarzbildungen

und die damit in Zusammenhang stehenden Erscheinungen bei

der in den achtziger und neunziger Jahren des vergangenen

Jahrhunderts ausgefiihrten geologischen Kartierung durch die

Kgl. Sachs. Landesanstalt keine besondere Beachtung und Dar-

stellung erfahren konnten. Zur Zeit der Begehung des Gebietes

durch mich waren die Yerhaltnisse weit giinstiger geworden.

Im Laufe der letzten 8 Jahre wurden durch groBe Briichc an

der Talsperre der Stadt Plauen in ausgezeichneter Weise die

Gesteine des Geigenbachtales bloBgelegt. In die gleiche Periode

fallt die Erweiterung des Lengenfelder Bahnhofs, welche AnlaB

gab zu zahlreichen Felssprengungen und damit zur Erzeugung

eines weiten frischen Anbruchs. Den groBten AufschluB im

ganzen Gebiet bildeten auch schon f.iiiher die Theumaer Platten-

briiche. Wahrend aber ehedem das gewonnene Fruchtschiefer-

material sich in groBer Ausdehnung als rein und gleichmaBig

erwiesen hatte, gelangten die geschilderten Quarzbildungen mit

ihrem grobkornigen Spezialkontakt besonders in dem im letzten

Jahrzehnt aufgeschlossenen riickwartigen Teil des groBten Bruchs

zu immer reichlicherer Entwicklung, und von dort aus nahraen

die vorstehenden Untersuchungen ihren Ausgang.



An» der Umgebang: des Granitmassivis
\ oil Oberschlema.

Mulilberg bei Schneeberg.

Es eriibrigt noch zu erwahnen, claB sich audi im KoDtakt-

bereich des kleinen Oberschlemaer Granitmassivs am Miihlberg

bei Schneeberg nordlich vom Knappschaftsteiche nebeneinander

Lesesteine von Milchquarz, auBergewohnlich grobkornigem und

normalkornigem Fruchtschiefer auffinden lieBen, so daB die An-

nahme viel fiir sich hat, dafi dort gleichfalls Injektionserschei-

nimgen im anstehenden Gestein vorhanden sind, Wegen Mangels

an frischem Material konnte nur ein Diinnschliff durch ein

Qiiarzstiick angefertigt werden. Er bestand ausschliefilich aus

zertriimmertem Qiiarz, in welchem sich neben massenhaften

anderen Flnssigkeitseinschliissen, von denen manche bewegliche

Libellen zeigten, auch solche von Kohlensaure fanden.

Zastammenfassans: nnd Diskassion der durch die

mikroskopische Untersuchnng^ erhaltenen
Resnltate.

Aus dem im vorstehenden gegebenen petrographischen und
mikroskopischen Befunde der beschriebenen Quarzbildungen

und ihres Nebengesteins ergeben sich eine ganze Reihe von

wichtigen Tatsachen, die wohlgegriindete Schliisse auf ihre Ent-

stehung zulassen.

Die bemerkenswerteste Erscheinung ist das so hiiufige Auf-

treten einer besonders ausgebildeten Kontaktzone liings der

vorzugsweise aus Milchquarz bestehenden Mineralkorper. Das
Vorhandensein einer solchen gibt sich auf dreierlei Art und
Weise zu erkennen. Entweder ist hier der auch sonst in den

betrelfenden Gesteinen als Kontaktbildung weit verbreitete

Cordierit in auffallend groBen, aber selteneren Individuen, in

anderen Fallen wieder in hervorragender Menge vertreten; oder

ein anderes Mineral, der Andalusit, welcher sich als all-

gemeineres Kontaktprodukt nur in den innersten, am starksten

beeinfluBten Kontakthofen einzustellen pflegt, riickt hier weiter

nach auBen, und endlich findet sich drittens an die Niihe der

Quarzadern gebunden und darauf beschrankt bisweilen Granat.
Diese spezielle Kontaktwirkung, welche die Quarzausscheidungen

in ihrem Nebengestein hervorgebracht haben, ist ein sicherer

Beweis fiir ihren Zusammenhang mit den in der Nachbarschaft
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befindlichen Graniten, von welchen die Umwandlimg der iim-

liegenden Sedimente im groBen aiisging. Nach iinseren lieutigen

Anschauungen wird die sich hauptsachlich als eine Umkrystalli-

sation der an Intrusivmassen angrenzenden Gesteine darstellende

Kontaktmetamorphose hervorgebracht durch erhohte Temperatur

einerseits, durch eine Reihe dem Magma entstammender gas-

formiger Agenzien andererseits, die man ziisammenfassend als

Mineralbildner oder Mineralisatoren, nach D()ELTf:k richtiger

als Krystallisationsagenzien oder Krystallisatoren bezeichnet,

imd deren wichtigstes das Wasser ist. Von dem intrusiven

Schmelzflui3 aus erfolgte einmal eine ganz allgemeine Durcli-

trankung der Umgebung mit diesen Mineralbildnern, Im Ge-

steiu vorhandene Diskontinuitaten, namlich Schichtflachen,

ferner durch eine altere Faltung hervorgerufene transversale

Schieferebenen und endlich in beliebiger Richtung zu den beiden

vorhergelienden verlaufende Bruchflachen, muBten ihnen natiirlich

besonders geeignete Wege zum Yordringen abgeben. Daher die

langs der auf ihnen erfolgten Mineralbildungen zu konstatierende

besonders intensive Kontaktmetamorphose.

Die Entstehung der auf jenen Trennungsflachen im Gestein

so oft anzutreffenden Mineralien, von denen das an Menge weit-

aus iiberwiegende, mitunter ausschliefilich vorhandene der Quarz
ist, ging offenbar unter Mitwirkung eben dieserhier in besonders

reichlichem MaBe vorhandenen Mineralbildner vor sich, vor

alien Dingen des Wassers, von dem Uberreste in massenhaften

Einschliissen im Quarz sowie den Feldspilten, Apatit und Tur-

malin vielfach noch erhalten sind. Die an so vielen der unter-

suchten Fundpunkte wiederkehrende Erscheinung von zweierlei

Quarz ist so auffallig, daB sie noch einer besonderen Erkla-

rung bedarf.

Zur Zeit der Bildung des alteren Quarzes befanden sich

jene dem granitischen SchmelzfluB entweichenden Mineralbildner

zunachst in gasformigem Zustande. Die Entstehung von Quarz

unter der Mitwirkung gespannten Wasserdampfes ist seit Daubree
vielfach durch das Experiment nachgemacht worden, und neuer-

dings hatte Lacroix Gelegenheit, sie durch direkte Beobachtung

in der Natur festzustellen. An der bekannten „aiguille" der

Montague Pelee entstand Andesit, der auch in der zuletzt ge-

bildeten Grundmasse Quarz enthielt, und zwar an solchen Stellen,

Avo die aus dem sich verfestigenden Magma austretenden gas-

formigen Korper durch die auBere feste Kruste langere Zeit an-

C. Doelter: Phys.-Chem. Mineralogie, Leipzig 1905, 115 nnd

Petrogenesis, Braunschweig 1906, 22.
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gestaut wiirdeD, bis der Druck liinreichend groB war, um den

Panzer zii sprengen. Hieraiif entwichen die zuruckgehaltenen

Gasmassen in der Gestalt von explosionsartig erscheinenden

Wolken in die Atmosphare ^). In granitischen Magmen nimmt
man ganz allgemein einen besonders grofien Reichtum an gas-

formigen Agenzien an. Die Ausstrahlung derselben von der

Intrusivmasse aus hat sicherlich nicht lediglich in einem ver-

haltnismafiig spaten Zeitraum als „Nachwirkung" stattgefunden.

sondern mag unmittelbar nach dem Emporsteigen des Schmelz-

flasses in sein jetziges Niveau begonnen haben da damit

naturgemaB eine Druckverminderung verkniipft war, wobei sie,

wie schon oben auseinandergesetzt, die Stellen schwachsten

Widerstandes bevorzugten. Die mit der Abkiihlung des Granits

einhergehende Volumverminderung muBte ein ganz allmahliches

Sich-Setzen der iiberlagernden durch die Intrusionen aufgewolbten

Schieferkuppeln zur Folge haben. Natiirlicli ging das durchaus

nicht gleichmafiig vor sich. Die abwarts gerichtete, unter Um-
standen nur wenige cm betragende Bewegung der Gesteins-

massen erfolgte schollenweise, wobei ein Gleiten langs der

alteren durch den friiher gebildeten Quarz vielleicht nur un-

vollkommen verheilten Trennungsflachen stattfand. Und dabei

bildeten sich die an ihm in so weiter Verbreitung zu beobach-

tenden Kataklaserscheinungen heraus. Durch die gleichzeitig

vor sich gehende Kontraktion der kontaktmetamorph umgewan-
delten Gesteine konnten sich solche Gleitflachen zu Hohlraumen
erweitern, welche hernach durch den jiingern Quarz ausgefiillt

warden 2). Weiter konnten sich im Yerlaufe des geschilderten

') La< koix: La Montagne Pelee et ses eruptions, Paris 1904, 517.

-) H. PniLipp beschreibt in: Vorlaufige Mitteil. iiber Resorptions-

u. Injektionserscheinungen im siidi. Schwarzwald, Zentralbl. f. Min. usw.

1907, 76 — 80, „den selteneren, aber unzweifelhaften Fall", daC der

Durciidringung eines Gneisgebietes mit Ganggranit eine apJitische n-

jektioQ vorausgegangen ist, imd spricht die Auffassung aus, daB
diese Injektion in dampfformigen Zustand stattgefunden hat.

^) Da6 mit der Biidung ncuer Spaltenraume gleichzeitig iiltere

Gangfiillungen zertriimmert werden, ist eine bei zusamraengesetzten Erz-

gangen sehr haufig zu bemerkende Erscheinung. J. S. Flett beschreibt

(„0n some brecciated stanniferous veinstones from Cornwall" in: Sum-
mary of Progress of the Geological Survey, England and Wales, for

1902, 154—159) von einem Cornwalliser Zinnerzgang vier verschiedene

Perioden der Mineralbildnng (an joder von ihnen ist Quarz beteiligtl),

die durch dazwischenliegende Gebirg&bcwegungen voneinander getrennt

sind. Die betreffende Stelle lautet: „We have in this case four periods

of infiltration, separated from one another by three epochs, in which
the material deposited in the vein has been fractured and in some
cases ground up by movement of the walls on one another."
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Vorganges auch neue Briiche bilden, Tatsachlich finden sich

bisweilen Kliifte, die ausschliefilich jiingeren Quarz fiihren.

Dem in ziemliclier Yerbreitung in den Quarzadern auftretenden

Albif, welcher ahnliche Zertriimmerungserscheinungen und in

gleicher Weise massenhafte Einschlusse aufweist wie der altera

Quarz, ist wahrscheinlicb aus diesen Griinden dasselbe Alter

zuzuschreiben. Weiter spricht dafiir die in Gesteinen der Tal-

sperre beobaclitete pegmatitisclie Yerwaclisung ^'on Albit mit

kataklastischem, also in der friiheren Phase gebildeten Quarz.

Der jiingere Quarz diirfte sicli abgescliieden haben aus gleicli-

falls dem Granitmagma entstammenden iiberhitzten waBrigen

Losungen, deren Temperatur, je weiter sie sich raumlich und

zeitlich yon der Intrusion entfernten, immer mehr abnahm.

Es ist friiher ausgefiihrt worden, dafi sich neben Quarz-

ausfiillungen, die von einer abweichend ausgebildeten, speziellen

Kontaktzone begleitet sind, solche finden, welche normalen

Fruchtschiefer als Nebengestein haben. In diesen pflegt das

Hauptraineral j lingerer Quarz zu sein; vereinzelt tritt aber auch

in ihnen daneben alterer, kataklastischer Quarz auf. Hier be-

gann olfenbar die Injektion der Dampfmassen, die den letzteren

bildete, in einer verhaltnismafiig spiiten Zeit, in welcher die

allgemeine Kontaktmetamorphose bereits vollendet und die

Temperatur des Nebengesteins schon so weit heruntergegangeii

war, dafi eine besondere Beeinflussung Yon den Spaltenraumen

aus nicht mehr eintreten konnte. In gleicher Weise fehlt

eine solche bei Quarzmassen, welche auBerhalb des Kontakthofs

in unveranderte Schiefer eindrangen. Da6 sich neben ihnen

auch Quarzbildungen finden, welcheals erh'eblich
j
linger und

mit dem Granit nicht mehr in Zusammenhang stehend betrachtet

werdenmiissen, ist bereits an mehreren Stellen angedeutet worden.

Von den neben Quarz noch vorhandenen Gemengteilen

gehoren auBer ihm selbst noch einige weitere zu den typischen

Granitmineralien, in erster Linie der sehr haufige Muscovit
und die Feldspate. Die letzteren treten zwar quantitativ

sehr zuriick; bei genauerem Zusehen lieBen sie sich aber immer-

hin an sehr zahlreichen Punkten auffinden. Dabei ist es be-

zeichnend, daB Orthoklas in den Quarzadern seltener vor-

handen ist als der Albit, welcher, wie bekannt, in pegmati-

tischen Bildungeu eine weite Verbreitung besitzt. Der Ortho-

klas wurde in der Nachbarschaft der beschriebenen Injektionen

als Bestandteil der dem Granit zunachst liegenden Hornfelse

festgestellt, eine Art des Vorkommens, die an die „feldspatisa-

tion" der franzosischen Petrographen und anderer erinnert, Der

weitverbreitete Apatit, ferner Turmalin und Zirkon, welche
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letztere beide innerhalb der Quarzmassen selbst zwar nur Yer-

einzelt da sind, aber im unmittelbaren Nebengestein eine deut-

liche Anreicherung erfahren, pflegen als akzessorische Gemeng-

teile in Graniten ganz alltagliche Erscbeinungen zu sein. Die

sparlicben Sulfide, der Wolframit und Eisenglanz sind

wohl vom Granit her auf pneiimatolytischem Wege zugefiihrt.

Die an die Form pegmatitiscber Gange erinnernde auBere

Umgrenzung der Quarzausscheidungen, welche oft ein ganz

plotzlicbes Anschwellen der Machtigkeit erkennen lassen, so

da6 dadurcb linsenformige Korper entsteben, laBt sicb einmal

auf rein mechaniscbem Wege entstanden denken, namlicb so,

da6 eine Bewegung von Gebirgsschollen langs wellenformig

verlaufender, mit Aus- und Einbuchtungen versebener Brucb-

flacben stattgefunden bat. Es scbeint aber, als ob die Unregel-

mafiigkeit der Salbander nocb weiter vergroBert ware dadurcb,

daB die gespannten Dampfmassen Telle des Nebengesteins auf-

gelost batten, woraus sicb dann beim Erkalten eine Reibe

weiterer Mineralien in den Gangfiillungen bilden konnten. Die

aus diesem resorbierten Material entstebenden Umwandlungs-
produkte zeigen, da sie in den Spaltenraumen unter sebr ab-

weicbenden Bedingungen zustande kamen, gegeniiber den die

Gesteine zusammensetzenden normalen Kontaktmineralien ganz

besondere Unterscbiede. Zu ibnen geboren zunacbst Gran at

und umgewandelter Gordierit. Es wurde scbon friiber bei

der speziellen Bescbreibung bervorgeboben, dai3 in ibnen Neu-
krystallisationen in den Gangen vorliegen. Beim Pi nit be-

statigte das besonders der Mangel an kobligen Einscbliissen,

die im Cordierit des Nebengesteins so regelmafiig entbalten zu

sein pflegen. Der Biotit der Quarzadern ist fast immer scbon

griin gefarbt, wabrend dasselbe Mineral in den Kontaktgesteinen

braun erscbeint. Icb mocbte bierbei daran erinnern, daB der

den Kalkauswiirflingen der Monte Somma entstandene Ma-
gnesiaglimmer gleicbfalls am baufigsten griine Farben zeigt i).

Wabrend sicb innerbalb der Kontaktgesteine mit der Annabe-
riing an den Granit eine Tendenz geltend macbt zur Ersetzung

der cbloritiscben Bestandteile durcb Biotit finden wir in den
Kluftfiillungen neben dem grlinen Magnesiaglimmer massenbaft

Neubildungen von Cblorit, ein Umstand, der gleicbfalls

auf das IJberwiegen des Wassers unter den auf den Spalten

zirkulierenden mineralbildenden Agenzien binweist. Endlicb

') C. Hintze: Handbucb der Mineralogie II, Leipzig 1897, 562.
Vergleiche dazu: Sektion Olsnitz-Bergen, 1890, 46 und Sekt.

Kirchberg-Wildenfels, 2. Auflage 1901, 25.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1911. 15
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sind auf die Quarzmassen beschrankt Spin ell und Korund.
Magnetit und Rutil linden sich ebenso wie hier im Neben-
gestein verbreitet. Ihre Herkunft aus diesem ist unzweifelhaft.

Der Kalkspat durfte eine bedeutend jiingere vom Granit unab-

hangige wafirige Bildung darstellen, was auch sein Gebunden-
sein an die Gangmitte sehr wahrsctieinlich macht.

Die vorliegenden Quarzbildungen weisen eine Anzabl ganz

unverkennbarer Atmlicbkeiten mit den Zinnerzgangen auf.

Hauptgangart ist bei beiden Quarz. Mineralien, welche hie-r

wie dort aufzutreten pflegen, sind Apatit, Muscovit, Ortho-
klas, Wolframit, Kupferkies, Turmalin, Eisenglanz
und Chlorit. Die bei den Cornwalliser Vorkommnissen ber-

vorragend ausgepragte, aber auch anderswo vorhandene Tar-

malinisierung des Nebengesteins laBt sich, wenn auch in be-

schrankterem MaBe, bei den beschriebenen Quarzinjektionen

feststellen. Die pneumatolytische Entstehung der Zinnerzgange

gilt wohl allgemein als feststehend. R. Beck betont daB

ihre Bildung einer Kombination von pneumatolytischen und

hydrothermalen Prozessen zu verdanken ist. Er neigt sogar

dazu, den letzteren ein Ubergewicht iiber die ersteren einzu-

raumen, was fiir die granitf e rneren Vorkommnisse (das Bei-

wort raumlich und zeitlich gedacht) wohl auch zutreffen mag.

Von ganz besonderem Interesse ist das Auftreten von Ein-
schliissen fltissiger Kohlensaure in den Quarzausschei-

<lungen und ihre Yerteilung um die Granitmassive herum. Sie

sind immer, ebenso wie die sparlichen Fliissigkeitseinschliisse,

welche ein wasserhelles Wiirfelchen enthalten, beschrankt auf

den alteren Quarz, und ich fand sie um so seltener, je weiter

die betreffenden Lokalitaten von den Granitkernen nach auBen

zu gelegen waren. Kalkschichten, aus denen die Kohlensaure

herriihren konnte, haben die Granite nicht durchbrochen;

wenigstens deutet in dem Schnitt, den die Erdoberflache durch

die Granitkuppen und ihre Kontakthofe bildet, nichts darauf

hin. Sie muB also wohl aus dem Magma selbst herriihren und

war ein Bestandteil der im Anfang eindringenden hochgradig

gespannten Gasmassen.

Hinweise darauf, welche chemischen Stoffe auBerdem in

ihnen vorhanden gewesen sind, erhalt man aus der Zusammen-

setzung der unter ihrem EinfluB gebildeten Mineralien, in deren

Yerbindungen sie zum Teil mit eingegangen sind. Das sehr

wahrscheinliche Uberwiegen von Wasser unter ihnen wurde

bereits hervorgehoben. Weiter sind zu nennen Bor, Fluor,

^) R. Beck: Lehre v. d. Erzlagarstatten, 3. Aufl., Berlin 19t)9, 11, 54.
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Wolfram, Phosphor, Schwefe], vielleicht auch Chlor
wenn man mit Zikkel die einige Male in den Einschliissen

des alteren Quarzes gefundenen Wiirfelchen fiir Chlornatrium halt.

DaB die Quarzsubstanz selbst dem SchmelzfluB entstammt,

kann kaum mit Sicherheit behauptet warden. Denkbar ware

auch, dafi das von ihm ausgeschwitzte Wasser, dessen Losungs-

fahigkeit durch erhohte Temperatur und erhohten Druck be-

kanntlich ungemein gesteigert wird, sich beim Durchpassieren

durch die innersten Telle des umgebenden Schiefermantels mit

Kieselsiiure sattigte, die es dann im weiteren Verlauf auf

Kliiften und Spalten wieder absetzte.

Es konnte noch gefragt werden, ob nicht ebenso, wie sich

jiingere Quarzgange feststellen lieBen, welche sich unabhangig

Yom Granit erst in yiel spaterer Zeit gebildet haben, auch

altere, auf gewohnlichem Wege entstandene Quarzgange vor-

handen seien, wie sie vvohl keinem Schieferareal zu fehlen

pflegen, und deren Ursprung in die geologischen Perioden

zwischen Cambrium und Obercarbon, der Zeit der Granitbildung,

zu verlegen ware. Die auf die Aufiindung solcher gerichteten

Bemiihungen blieben ohne Erfolg. Man darf aber nicht aufier

acht lassen, da6 wir uns in einem hochgradig metamorpho-

sierten Gebiete befinden, in welchem Losungen und Umbildungen

von Mineralien in weitgehendem MaBe stattgefunden haben, und
das zudem vor der Intrusion des Granits von mehreren ver-

schieden gerichteten Faltungen betroffen wurde ^), also auch

starke mechanische Beeinflussungen erlitten hat. Ich will

iibrigens nicht unterlassen, auf die Moglichkeit hinzuweisen

daB sich Uberreste solcher vorgranitischer Quarzgange vielleicht

in unseren Ausscheidungen verbergen, welche dem unter dem
EinfluB des Granits sich neuerlich bildenden Quarz als Ansatz-

punkte gedient haben konnten. Da jener zur Zeit der Faltungen

schon vorhanden war, miiBte er natiirlich ebenfalls Kataklas-

erscheinungen aufweisen. Die Ursache, warum ich einen Teil

des kataklastischen Quarzes als mit dern Granit in 7u\isskfUkiji.e^-

hang stehend auffasse, sind die Einschltisse yon fliis^iger

Kohlensaure.

In dem Abschnitt liber die linsenformigenQuarzeinlagerungen

der Gegend siidlich von Eibenstock und bei Graslitz habe ich

ausgefiihrt, da6 ich auch jene von der Kgl. Sachs. Geol. Landes-

F. Zirkel: Lehrbuch d. Petrographie I, 2. Aufl., Leipizg 1893, 171.
^) Tii. Liebe: Ubersicht iiber den Schichtenaufbau OstthiiriDgens.

Abhandl. zur geologischen Spezialkarte von PreuBen und den Thiir.

Staaten 5, H. 4, Berlin 1884.

15*
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anstalt und Yon C. Gabekt als fiir den unteren Phyllithorizont

charakteristisch angesehenen Bildungen als Injektiouenbetrachte.

Wollte man dem entgegenhalten, dafi sich die Gesteine der

unteren Phyllitformation mit ihren Quarzlinsen A^om Eiben-

stocker Granitmassiv aus weit nech Westen zu entfernen, so

mochte ich auf die Arbeit von K. Dalmer: Die westerzgebir-

gische Granitmassivzone ^) verweisen, in welcher sehr ausfiihrlich

und iiberzeugend dargetan wird, dafi die einzelnen YOgtlandiscli-

westerzgebirgiscben Granitvorkommnisse „kuppenfdrmige Er-

hebungen einer grol3en unterirdischen Eruptivmasse" sind, fiir

deren weite Ausdehnung insbesondere auch nach Westen liin

sichere Anhaltspunkte vorhanden sind. Jene phyllitischen

Schiefergesteine mit ihren lentikularen Quarzmassen befinden

sich also wahrscheiDlich in Wirklichkeit durchaus nicht so weit

von dem Granit entfernt, als es nach den Beobachtungen an

der Erdoberflache sclieinen mochte. Zu einer etwas abweichenden

Deutung konnte die in neuester Zeit von C. Gabekt ^) vorge-

tragene Anschauung ftihren. Danach ist die Phyllitformation

nichts w^eiter als die auBerste Zone des den eruptiven Erzge-

birgsgneis umgebenden Kontakthofs. Der Annahme eines Zu-

sammenhanges der in ihr sich findenden Quarzbildungen mit

dem alter en Intrusivgestein, dem Gneis, stande ebenfalls nichts

im Wege, um so weniger, als die Verbreitung von Quarz-

injektionen in dem aufiersten Kontaktbereiche der jiingeren

Granite feststeht. Die Frage, ob die Entstehung der Quarz-

einschaltungen in der „unteren Phyllitformation" des siidlichen

Vogtlandes dem alteren oder jiingeren granitischen Tiefenge-

steine zuzuschreiben ist, muB ich offen lassen, da sich meine

Begehungen auf die dem Eibenstocker Granitmassiv zunachst-

liegenden Telle beschrankten. Ferneren Untersuchungen, die

sich viel weiter nach Westen erstrecken miissen, bleibt es vor-

behalten, sie zu losen. DaB es aber Injektionen sind, halte

ich durch die Ahnlichkeiten, welche sich zwischen ihnen und

anderen zweifellos unter der Mitwirkung der Granite einge-

drungenen Quarzmassen durch die mikroskopische Untersuchung

auffinden lassen, fiir sicher erwiesen.

Ansblicke auf ahnliche Torkommnisse.
Der Zusammenhang von Quarzmassen mit echten granitischen

Bildungen laBt sich vor alien Dingen in Gangen in weiter Yer-

Zeitschr. f. prakt. Geol. 1900, 297-313.
Die Gneise des Erzgebirges und ihre Kontaktwirkangen. Diese

Zeitschr. 59, 1907, 308-376.
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breituDg feststellen. Im nachfolgendeD mogen dafiir einige

Beispiele angefiihrt werden:

F. ZiRKEL ^) schreibt: „Es ist eine bekannte Erscheinung

da6 die dunnen Granittriimer gewolinlich sehr glimmerarm

sind und nur aus einem Gemenge von Feldspat iind Quarz,

kurz vor dem Auskeilen aiich sehr haiifig blofi aus Quarz be-

stehen." An Trumern, welche die im Paillole-Teil in den Pyre-

naen umberliegenden Blocke durchschwarmen. war das in aus-

gezeichneter Weise zu sehen.

H. Credner 2) berichtet von den Pegmatitgangen des sach-

j

sischen Granulitgebirges : „SchlieBlich kann der Quarz lokal in

manchen Granitgangen eine so vorwaltende Rolle spielen, dafi

er mehr als Y5 des gesamten Ganges einnimmt."

Ein liberwiegen von Quarz macht sich nach J. J. Seder-

holm 2) auch in finnlandiscben Pegmatiten geltend: „In anderen

Giingen tritt der Quarz allein fiir sich auf, und diese zeigen oft

libergange zu solchen, welche Feldspat fiihren, und zu wirk-

lichem Pegmatit."

Im „glimmerreichen Gneis" des Spessarts sind Quarzadern

und -linsen auBerst verbreitet zu finden. Auf ihr gelegentliches,

tibergehen in pegmatitische Bildungen durch Aufnahme von

Feldspat und hellem Glimmer machte G. Klemm^) nachdriicklich

aufmerksam.

Yon Foxdale auf der Insel Man beschreibt J. Lomas ^)

teils im Granit teils in clessen Kontaktgesteinen aufsetzende

ziemlich machtige Quarzgange, die stellenweise durch Hinzu-

treten von Feldspat und Glimmer Aussehen und Beschaffenheit

von Pegmatiten erlangen.

J. E. Spurr ^) lehrt aus einem Granitgang im siidlichen

Telle von Klondike Pegmatit kennen, „which pass by transi-

tional stages into masses and veinlets of pure quartz".

Die Ansichten iiber die Entstehung der erwahnten Quarz-

^) Beitriige zar geologischen Kenntnis der Pyreuaen. Diese Zeitschr.

19, 1867, 105.

-) Die granitischen Giinge des sachsischen Granulitgebirges. Diese

Zeitschr. 27, 1875, 176.

^) tJber die finnlandischen Rapakiwigesteine. Tschermaks Min.-

petr. Mitteil. 12, 1891, 8.

Beitrage zur Kenntnis des krystallinen Grundgebirges im Spessart.

Abhandl. d. GroBherzogl. hessischen Geol. Landesanstalt zu Darmstadt.

2, 1891—1895, 190.

^) Quartz Dykes near Foxdale, Isle of Man. (Geol. Mag New. Ser.

(4.) 10. 34—36. London 1903.

^) The southern Klondike district, Esmeralda County, Nevada.
Economic Geology I, 1906, 370.
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bildungen decken sich natiirlicli mit den Anschauungen der yer-

schiedenen Autoren iiber die Genesis der Pegmatite, mit welchen
sie durch Ubergange verbunden sind. Da Credner sie auf-

fafite als die Produkte yon Sickwassern, muBten nach ihm

natiirlich auch die Qiiarzmassen auf rein hydatogenem Wege
entstanden sein. Dieser Erklarung ist fiir das sachsische Gra-

nulitgebirge sehr bald J. Lehmann ^) entgegengetreten. Er weist

auf die groBe Verbreitung granitischer Injektionen, zu denen

er ganz entschieden die pegmatitischen Gange zahlt, in der

Umgebung des Granulitmassivs hin, und mehrfacli spricbt er

dabei die Meinung aiis, dai3 unter Umstanden auch reine Quarz-

massen als Nachwirkung der Intrusion von Graniten sicb bilden

konnen Besonders seit den eingehenden Untersucbungen W. C.

Broggers kann man die Zugehorigkeit pegmatitischer Bil-

dungen zum Ganggefolge intrusiver Schmelzmassen wohl als

allgemein feststehend betrachten. Auch dieser Autor yertritt

die Anschauung, daB reine Quarzadern, wenn sie auch selbst

keine pegmatitischen Gauge sind, ihnen doch teilweise genetisch
verwandt sein konnen als „Spaltenausfiillungen, welche den

spateren Stadien des Mineralabsatzes auf den pegmatitischen

Drusenraumen und Gangen entsprechen" Als Produkte

einer solchen spaten Mineralbildung finden wir in den Hohl-

raumen saurer Pegmatite bekanntlich Quarzkrystalle in weiter

Verbreitung. Im Sinne Broggers betrachtet auch Klemm ^)

die zahllosen Quarzknauern des „glimmerreichen Gneises" im

Spessart weder als „ursprungliche Bestandmassen noch auch

als Sekretionen aus demselben wahrend seiner Metamorphose",

sondern nimmt an, „daJS dieselben im engsten Zusammenhang
mit den granitischen Eruptionen stehen".

In der neueren Literatur iiber Erzlagerstatten findet man
haufig die Ansicht ausgesprochen '^), da6 manche Erzgange,

deren Gangart yorzugsweise oder ausschliefilich Quarz ist, nichts

weiter sind als die hauptsachlich aus Kieselsaure bestehenden

') A. a. 0. S. 218.

^) Untersuchuugen iiber die Entstehung der altkrystalHmschen

Schiefergesteine. Bonn 1884.

3) A. a. 0. S. 26, 47, 67, 70.

^) Die MineraHen der Syenitpegmatitgange der siidnorwegischen

Augit-u.Nephelinsyenite. Groths Zeitschr. f. Krystallogr. 16, Leipzig 1890.

^) A. a. 0. S. 232.

6) A. a. 0. S. 190.

Vergleiche dazu Stelzner-Bergeat: Die Erzlagerstatten, Leipzig

1904—1906, 1212 und R. Beck; Lehre von den Erzlagerstatten, 3. Aufl.,

Berlin 1909, 427: ferner R. Beck: tJber die Beziehungen zwischen Erz-

gangen und Pegmatiten. Zeitschr. f. prakt. Geol. 1906, 71— 73.
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Residuen saurer Schmelzfliisse, welche durch das massenhafte

Vorhandensein von magmatischem Wasser imd anderen gas-

formigen Agenzien eine groi3e Beweglichkeit besaBen. In ihnen

konzentrierten sich bisweilen im Magma urspriinglich weitver-

teilte Mengen von Schwermetallen, die bis ziiletzt in Losung

gehalten wurden. Besonders ftir die Goldqiiarzgange sind

seiche Beziehungen sehr wahrscheinlich. Ihr haufiges Ge-

bundensein an Gebiete, die von Tiefengesteinen verschiedener

Art durchsetzt sind, spricbt sehr zugunsten einer solchen Auf-

fassung. Einer ihrer eifrigsten Yerfechter ist der Amerikaner

J. E. Spurr Vor ihra nahm schon E. Hussak ^) fiir den

goldfiihrenden Qiiarzgang von Passagem in Brasilien eine in-

trusive Natur in Anspruch und betrachtete ihn als eine „ultra-

saure Granitapophyse". Einen Avichtigen Stiitzpuukt findet die

in Rede stehende Theorie durch die Gegenwart einer Reihe

ganz charakteristischer Mineralien, welche nach G. F. Bf:cKP:R ^)

als akzessorische Bestandteile der Golderzgange in den siidlichen

Appalachen vorkommen. Er erwahnt unter anderen neben vor-

wiegendem Quarz: Orthoklas, Albit, Miiscovit, Biotit,

Chlorit, Turmalin, Ap atit, FluBspat, Wolframit, Schee-
lit, Zinnerz und Kupferkies. Ubergange von goldfiihrenden

Quarzmassen zu Apliten, wie sie Spurr ^) aus dem Yukon-
distrikt in Alaska beschrieben hat, sind in neuester Zeit anch

m Bohmen aufgefunden worden •^). F. W. Yoix ^) berichtet

iiber k upfe rfiihrende Quarzgange von Otyozonyati in J3eutsch-

Siidwestafrika, welche nach seiner Meinimg mit Pegmatitgangen

genetisch verwandt sind '^),

^) Vergleiche FuBnote 6 auf Seite 229, ferner: A theory of ore-

deposition. Economic Geology II, 1907, 781— 795.

^) Der goldfiihrende kiosige QnarzlagergaDg von Passagem in Minas
Geraes, Brasihen. Zeitschr. f. prakt. Geol. 1898, 345—357.

^) Gold fields of the Southern Appalachians. 16. Ann. Report of

the U. S. Geol. Survey, 1894-1895, Part 111, 251-331.
Geology of the Yukon gold district, Alaska. 18. Ann. Report

of the U. S. Geol. Survey, 1896— 1897, .Part III, S. 291.

^) A. HoPMANN und F. Slavik: Uber Telluride in einem Aplit-

gange bei Zduchovic. Sitzungsberichte der Konigl. Bohm. Gesellschaft

der Wissenschaften, Prag 1909.

^) Beitrage zur Geoiogie der Kupfererzgebiete in Deutsch-Siidwest-
afrika. Jahrb. der Kgl. PreuB. Geol. L.-A. und Bergakademie fiir das
Jahr 1904, 25, S. 427.

^) Mir sind von einer anderen Oi tlichkeit Deutsch-Siidvvestafrikas,

namlich aus der Gegend von Nonidas an der Staatsbahn nach Wind-
hoek, Kupfererzgangstiicke in die Hande gekommen, deren Untersucliung
im Diinnschhff interessante Resultate ergeben hat. Makroskopisch
zeigen die hauptsachlich aus Quarz bestehenden Proben geringe Mengen
von allerhand Kupfermineralien, Kupferglanz, Malachit, Lasur und andere
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Quarzbildungen, welclie mir den in vorliegender Abliand-
lung beschriebenen sehr ahnlich zu sein scheinen, erwahnt J. E,

HiBSCH 1) aiis dem Elbtale bei Tetschen. Er nennt sie „quarzige

und granitoide Ausscheidungen" 2). Sie besitzen die Form Yon
Linsen, bestehen entweder ausschlieBlich aus Quarz, oder es

stellen sich neben diesem ein: Chlorit (als Helminth), Albit,

ein weiterer Plagioklas, Turmalin, sericitische Haut-
chen und geringe Mengen von Kupfererzen. Der Auffassung

von HiBScri, daJ3 dieselben mit dem Ausbruche der Diabase in

Verbindung stehen konnten, vermag ich nicbt zuzustimmen.

Mir scheint vielmehr der in einiger Entfernnng vorhandene

Granitit, in dessen auBerstem Kontakthof sie sich noch befinden,

fiir ihre Entstehung verantwortlich gemacht werden zu miissen

Weinschenk 3) berichtet vom Silberberg bei Bodenmais,

einem Gebiete, das er als in hohem Grade durch granitische

Injektionen beeinfluBt ansieht, iiber „Quarzanreicherungen, welche

im allgemeinen linsenahnliche Formen aufweisen und oft in

solcher Menge vorhanden sind, da6 die Felswande wie geflammt

erscheinen". Mineralien, welche durch ihr Auftreten neben

Quarz libergange zu Pegmatiten vermitteln, sind Muscovit
und Orthoklas, Nach der Ansieht Weinschenks folgte die

Bildung der Quarzaggregate mit dem Nachlassen der vulkanischen

Energie den gleichfalls vorhandenen Pegmatiten.

Im siidlichen Gotthardgebiet kommen „fast reine Quarz-

gange" vor, welche G. Klemm als „Aquivalente der Pegmatite"

auffafit auf Grund analoger Bildungen im Spessart, die schon

oben mehrfach erwahnt wurden „Oft enthalten sie nur ver-

AuBerdemfinden sich in fast alien von ihnen sparlicheFeld spatindividuen

eingestreut. Die mikroskopische Untersuchung lehrt, da6 ein Teil der

letzteren Albit ist. Von den in groBer Zahl vorhandenen Fliissigkeits-

eiuscbliissen des Quarzes erweist sich eine erhebliche Menge als solche

von Kohlensaure. Da in jenem Gebiete Granite sehr weit verbreitet

sind (siehe Stromer von Reichenbach: Die Geologic der deutschen

Schutzgebiete in Afrika. Miinchen und Leipzig 1896, 122), so erscheint

mir ein Zusammenhang zwischen ihnen und den feldspatfiihrenden

Quarzkapfererzgangen in der im vorstehenden geschilderten Weise sehr

wahrscheinlich.

Die Insel alteren Gebirges und ihre nachste Umgebung im Elb-

tale nordlich von Tetschen. Jahrb. d. k. k. Geol. R.-A., 41, 1891, 235—288.
2) A. a. 0. S. 257.

^) Die Kieslagerstatte im Silberberg bei Bodenmais. Abhandl. d.

K. Bavr. Ak. d. Wissensch., II. KL, 21, II. Abt., Miinchen 1901, S. 359

und 367.

Bericht iib. Untersuchungen an den sogenannten „Gneisen" u.

den metamorphen Schiefergesteinen der Tessiner Alpen. Sitzungsber. d.

K. PreuB. Ak. d. Wissensch., BerUn 1904, II., S. 56.

5) Siehe FuBnote 4 auf Seite 229.
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einzelte Feldspate und nur an den Salbandern Glimmerbestege.

Auf Hohlraumen fiihren sie haufig zierliche Rosetten von mus-

covitartigem Glimmer, nicht selten auch Glieder der Chlorit-

gruppe, ferner Eisenglanz, Schwefelkies und Kupferkies, wah-

rend Turmalin meist fehlt." Auch L. Hezner halt in einer

jiingst erschienenen Arbeit iiber dasselbe Gebiet ^) „die pegma-

titartige Genesis" wenigstens „eines Teiles der Quarzgange fiir

hochst wahrscheinlich".

C. Gabert 2) „rechnet die zahlreichen Quarzknauern und
Quarzflammen des Glimmerschiefers" im innern Telle des den

Erzgebirgsgneis umgebenden Kontakthofs „im Sinne Wp:inschenks

zu Erzeugnissen der Kontaktmetamorphose".

In den Ardennen finden sich verschiedene Gebiete, inner-

halb deren die Gesteine durch eine besondere Metamorphose

vor den im weiteren Umkreis anstehenden normalen Gebirgs-

gliedern ausgezeichnet sind. Eins der groBten, in der Gegend
von Eastogne, ist jiingst bei Gelegenheit der Aufnahmen fiir

die neue geologische Karte Belgiens durch X. Stainier von

neuem untersucht und in einer besonderen Abhandlung ein-

gehend beschrieben worden Der Verfasser kommt darin be-

treffs der Ursache der Umwandlung zu einer Anschauung, die

auch bereits mehrere altere Beobachter vertreten hatten daB

es sich namlich um kontaktmetamorphe Beeinflussung von

seiten eines ausgedehnten Granitmassivs handelt, welches von

den metamorphen Schiefern umhuUt in wahrscheinlich nicht

allzu groBer Tiefe ruht und noch an keiner Stelle von der Ero-

sion angeschnitten worden ist. In jener Gegend treten nach

J. Cornet^) Gange auf, in denen Quarz bisweilen der einzige,

meist aber jedenfalls der vorherrschende Bestandteil ist. Im
letzteren Falle enthalten sie auBerdem Orthoklas, Muscovit,
Turmalin und die als Bastonit bezeichnete Varietat des

Bio tits. Cornet sieht diese Quarzgange an als sehr saure

^) Petrogr. Untersuch. d. krystallinen Schiefer auf d. Siidseite d.

St. Gotthard (Tremolaserie). Neues Jahrb. f. Min., Beil.-Bd. 27, 1909,
S. 157-218.

") Die Gneise des Erzgebirges u. ihre Kontaktwirkunoen. Diese
Zeitschr. 59, 1907, S. 364.

^) Sur le Mode de Gisement et I'Origine des Roches Metamorphiques
de la Region de Bastogne (Belgique). Bruxelles 1907.

*) Vergleiche dazu E. Holzapfel: IJber die neueren Beobachtungen
in den metamorphischen Gebieten der Ardennen. Neues Jahrb. f. Min.
usw., Jahrg. 1909, 1, S. 108—128.

^) Sur I'origine granitique de certains filons quartzeux de la region
metamorphique de Bastogne. Bulletin de la Soc. Beige de Geologic
Tome XXII, 1908, S. 305-307.
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pegmatitische Gesteine, die Yon einem in der Tiefe anstehenden

Granit ausstrahlen. Den Magn e siaeisenglimmer betrachtet er

in ahnlicher Weise, wie ich das schon friiher fiir den griinen

Biotit der vogtlandisch-westerzgebirgischen Quarzinjektionen

ausgesprochen hatte als aus Nebengesteinsmaterial gebildet..

Ein ungemein yerbreitetes Vorkommen derber Quarzmassen
lafit sich nach Erdmannsdorffer ^) im Eckergneisgebiet konsta-

tieren. Die betreffenden Mineralkorper sind ausgezeichnet durch

wechselnde Machtigkeit, so da6 also audi bier die Form Ton

Linsen oft vertreten ist, und finden sich vorzugsweise auf den

Schieferungsfugen der Gesteine, seltener quer dazu. Von Feld-

spaten tritt mehr Orthoklas als Plagioklas auf. „Durcli

Zunahme des Feldspatgehalts entstehen granitahnliche Gesteine,

oder auch echte Pegmatite. Granat in bis 3 mm groBen, oft

wohlentwickelten Krystallen (100) ist ein haufiger Gemengteil

dieser Gesteine." Der Zusammenhang mit dem Granit des

Brockenmassivs ist nach Erdmannsdotfer wohl nicht zu bezweifeln.

E,. Lepsius erklart bei Gelegenheit einer Erwahnung der

zahlreichen Quarzadern in den metamorphen Biindener Schiefern

auf dem Lukmanierpasse ^) diese „als pneumatolytische Exha-
lationen der Granitlakkolithen oder im allgemeinen YOn grani-

tischen Tiefeneruptionen".

Soweit ich die Literatur (iber solche mit Graniten zu-

sammenhangende Quarzbildungen tiberblicken kann, ist im vor-

liegenden Falle zum ersten Male eine besondere Kontaktmeta-

morphose in ihrer unmittelbaren Nahe nachgewiesen worden»

Sie ist aber nur so weit zu beobachten, als die das Nebengestein

der Quarzadern bildenden Schiefer ihrerseits von der allgemeinen

durch die Granitmassive verursachten ITmwandlung ergriffen

wurden. Es mui3te sich offenbar die von den Spalten aus-

gehende Wirkung zu der andern summieren, um in die Er-

scheinung treten zu konnen. An den auBerhalb der Kontakt-

hofe in die unveranderten Schiefer eingedrungenen Quarzmassen

lafit sich irgendwelcher EinfluB derselben selbst auf das un-

mittelbar angreuzende Nebengestein nicht mehr erkennen. Die

ganze Art ihres Auftretens sowie der bisAveilen sich eiustellende

Feldspatgehalt sprechen aber sehr gewichtig zugunsten der An-

schauung, dafi sie der gleichen Entstehung sind wie die von

^) Siehe meine vorlaufige Mitteilung iiber Quarzinjektionen, Zen-

tralblatt f. Min. usw. 1907, S. 719, Anmerkung.
-) Der Eckergneis im Harz. Jahrb. d. K. PreuB, Geol. L.-A. imd

Bergak. zu Berhn fiir das Jahr 1909, 30, Teil I, 329.

^) R. Lepsius: Geologie von Deutschland und den angrenzenclen

Gebieten. II. Teil. Leipzig 1910, 171, Anmerkung.



235

einer besonderen Kontaktzone begleiteten Quarzadern in groi3erer

Granitnahe In anderen Kontaktgebieten finden sicli derartige

Quarzausscbeidungen iiberhaupt auf die auBerhalb des Um-

1

wandlungsbereicbes gelegenen unveranderten Scbiefer bescbrankt.

So beschreibt Rosenbuscii 2) aus den Steiger Schiefern, wo sie

keine Veranderung durcb die Granitmassive von Barr-Andlau

und Hohwald mebr erfabren baben, „Qiiarzmassen sowobl in

Form linsenartiger Einlagerungen oder aiicb diinner Blatter

zwischen den Scbichten, wie in der Gestalt von Triimern und

Adern, die, unter alien moglicben Winkeln gegen die Scbicbt-

flachen des Scbiefers geneigt, dieselben durcbqueren," imd siebt

,,in diesen Qaarzmassen der unveranderten Scbiefer gewisser-

maBen die letzten peripberiscben Auskliinge der Kontaktmeta-

morpbose".

Bezlehnngen zwisclien Oebirg^sanffaltang, Grraiiit-

intrnsion und der in der Xachbarschaft der
OranitmasisiTe vorhandenen Faltelang.

Die vogtlandiscb-westerzgebirgiscben Granitstocke baben

auf die Tektonik der Pbyllite und der mit diesen durcb Uber-

gange verbundenen palaozoiscben Sedimente im groBen keinen

deutlicb ersicbtlicben EinfluB ausgeiibt. Die von jenen Graniten

durcbbrocbenen Scbicbtgesteine bilden vorzugsweise von NO
nacb SW streicbende flacbwellenformige Sattel und Mulden,

welcbe ibre Entstebung der an das Ende der alteren Carbon-

zeit zu setzenden „erzgebirgiscben Sattelung" Tfi. Liebes ^)

verdanken. Daneben macbt sicb ferner stellenweise eine Be-

einflussung der Lagerungsverbaltnisse durcb eine zweite Auf-

faltung benierkbar, die in bercyniscber Ricbtung, also etwa

senkrecbt zu den eben erwabnten streicbende Falten bervor-

bringt*) und von demselben Autor als „Frankenwaldsattelung"

') Etwas ganz Ahnliches, namHch, daB eine und dieselbe gang-
formige Masse zum Teil von einer Kontaktzone begleitet ist, znm Teil

anch wieder nicht, berichten K. Th. Liebe und E. Zimmermann (Die
jiingeren Eruptivgebilde im Siidwesten Ostthiiringen, Jahrb. d. Kgl.

preuB. Geol. L.-A. und Bergak. zu BerHn fiir das Jahr 1885, S. 178
bis 190, 186) von einem Quarzporphyrgang Ostthiiringens. Als wahr-
scheinli che Uisache nehmen sie, und wohl mit Recht, die Anwesenheit
eines nirgends zu Tage ausgehenden Granitlagers an.

Die Steiger Scbiefer usw. Abhandl. z. geol. Spezialkarte von
ElsaB-Lothringen 1, 1877, S. 98, 99 u. 273.

3) Siehe FuBnote 2 auf Seite 227..

^) Vergl. beispielsweise Sekt. Olsnitz-Bergen der Erl. zur geol.

Spezialkarte d. Konigreichs Sachsen. Leipzig 1890, 12 u, 13.
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bezeichnet wurde. Sie ist j Linger als die erstgenannte iind

war aller Wahrscheinlichkeit nacli ebenfalls vor dem Ende
der Obercarbonzeit vollendet.

Die Intrusion der Granite erfolgte sicher erst nach der

Oebirgsauffaltung. Dalmer ^) fiihrt als Beweise dafiir an:

1. Die Apophysen der Granitstocke darchsetzen stark ge-

storte Schichtenkomplexe, ohne selbst irgendwelche Storungen

erfahren zu haben.

2. Innerhalb der Granitmassive fehlen groBe Zertriimme-

rungs- und Verquetschungszonen.

3. Die durch Kontaktmetamorphose neuentstandenen Mi-

neralbildungen weisen keine Druckerscheinungen auf.

Zu Punkt 3 wurden in Gesteinen von der Talsperre Aus-

nahmen festgestellt, von denen gleich nachher die Rede sein soli.

Als Entstehungszeit fiir die Granite kommt nach dem Vor-

hergehenden das jiingste Obercarbon, bochstens noch der An-

fang des Rotliegenden in Betracbt 2). Denn schon in den Kon-
glomeraten des mittleren Rotliegenden finden sich als RoU-
stiicke neben Phylliten und cambriscben Schiefern allerhand

Kontaktgesteine, Fruchtschiefer und Hornfelse, sowie „zahlreiche

Brocken von Feldspat, die nur aus einem zermalmten Granit

herriibren konnen" Daraus geht auch bervor, da6 die west-

€rzgebirgischen Granite sich gebildet haben miissen unter einer

wenig miichtigen Bedeckung durch iiberlagernde Schichten, da

sie zur Zeit des mittleren Rotliegenden bereits durch Denuda-

tion abgetragen sein konnte.

Die kambrischen Sedimente Ostthiiringens, das nach Nord-

westen zu an das vorliegende Gebiet angrenzt, zeigen iiberall,

wo sie unter dem EinfluB des die Gebirgsauffaltung bewirkenden

Seitendrucks gestanden haben, eine Neigung zu einer intensiven

Kleinfaltelung^). Yon den beiden besten Aufschliissen des Bergen-

Lauterbacher Massivs laBt der in groBerer Entfernung vom
Granit liegende bei Theuma zwar auch, wie das schon frtiher

hervorgehoben wurde, einfache Faltung erkennen, es fehlt aber

die bis ins kleinste gehende Faltelung. Dagegen war sie in

') D. westerzgebirgische Granitmassivzone. Zeitschr. f. prakt. Geol.

1900, 303.

2) Die letztere Anschauungfindet man bei Lepsius (Geol. v. Deutschl. u.

den angrenzentlen Gebieten. II. Teil. Leipzig 1910, S. 103). Er halt es fiir

wahrscheinlich,daBsie gleichaltrigsind mitden gleichfallsZinnerzfiihrenden

Granitvorkoraranissen von Altenberg imd Zinnwald im ostlichen Erzge-

birge, welche noch obercarbonische Bildungen durchbrochen haben.

Sektion Kirchberg- Wildenfels der Erliiuterangen zur geol. Spe-

zialkarte des Kgr. Sachsen, 2. Aufl
,
Leipzig 1901, 65.

Siehe die Abhandlung Th. Liebes, Seite 227, FuBnote 20.



' ausgezeichnet schoner Aiisbildung zu beobachten an der granit-

naheren Lokalitat des Geigenbachtales am Talsperrenbau der

Stadt Plauen. An vielen der fiir die groBe Sperrmauer ge-

i
brochenen Blocke von wenig Dezimetern AusmaB konnte man cine

!
ganze Anzahl dicht zusammengedriingter Sattel und Mulden
sehen. Die mikroskopische Untersuchung Yon Gesteinsproben

des genannten Fundpunktes legte dar, daiJ die Zusammen-
staucbung der Scbicbten noch viel weiter ging, als man mit

bloBem Auge wahrnehmen konnte. Makroskopisch einfach

erscbeinende, einige cm messende Falten sind aus einer

groBen Menge mikroskopiscb kleiner Spezialmulden und -sattel

zusammengesetzt. Die friiher bescliriebene eigentiimlicb ge-

wundene Form yon durcb die Kontaktmetamorpbose gebildeten

groJSeren Biotitindividaen ^) ist nicbt anders zii erklaren als

durcb die Annabme, da6 bier Faltelung des Gesteins und
Bildung des Minerals gleicbzeitige Vorgange gewesen Sein

miissen. Die ebenda beobacbtete Erscbeinung, da6 ein weiteres

Kontaktmineral, der Cordierit, Beeinflussung durcb den Falte-

lungsdruck erkennen lafit, beweist, da6 dieser nocb anbielt

zur Zeit der Bildung des Gordierits durcb die Kontaktmeta-

morpbose. Icb betracbte daber die bier vorliegende Falte-
lung als j linger wie die vorber erwabnte in Zusammenbang
mit der tektoniscben Auffaltung gebildete und glaube, dai3 der

in unmittelbarer Nacbbarscbaft emporsteigende Granit ibre

Entstebung veranlaBt bat.

Mir scbeinen die gescbilderten Yerbaltnisse einen neuen

Beweis dafiir zu erbringen, da6 die von unten ber in den
Scbicbtenverband eindringenden glutfliissigen Massen docb eine

ziemlicb betracbtlicbe Eigenkraft besitzen miissen. Bekanntlicb

war das die Anscbauung der altesten Geologen. Die baupt-

sacblicb von Leopold v. Bucii und Alexander v. Humboldt
aufgestellte Tbeorie von den Erbebungskratern griindete sicb

darauf. In der Folgezeit wurde diese Ansicbt mebr und mebr
verlassen. Man war scbliefilicb so weit gekommen, da6 man
das Aufsteigen von Scbmelzmassen lediglicb auffafite als Be-

gleiterscbeinung gebirgsbildender Bewegungen in der Erdkruste,

verursacbt durcb gewaltige Einbriicbe in benacbbarten Gebieten

und vor sicb gebend auf Briicben und in Hoblraume binein,

die sicb durcb die gleicben tektoniscben Vorgange gebildet

batten. Demgegentiber zeigten Branca und Bucking 2) an Bei-

Siehe Seite 199 u. ff. sowie Tafel XII.

^) Schwabens Vulkan-Embryonen. Jahreshefte des Vereins fiir

vaterland. Naturkunde, 50 u. 51, Stuttgart 1894 u. 1895.
^) Uber die vulkanischen Durchbriiche in der Rhon und am
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spielen aus vulkanischen Gebieten, da6 Schmelzfliisse wohl im-

stande sind, sicli durch iiberlagernde Schichten hindurch ihren

eigenen Weg zu balinen. In allerjiingster Zeit beschrieb Emil
BosE ^) eine durch den Druck vulkanischer Massen hervorge-

bracbte Faltung. DaB auch Intrusivmassen zufolge einer ihneu

innewohnenden Eigenkraft ahnliche Einwirkungen auf ihr Neben-

gestein hervorbringen konnen, indem sie Sedimentargesteine

emporheben, Langs- imd Querbriiche sowie Faltungen in diesen

verursachen, haben Burckhardt und Bose von verschiedenen

Lokalitaten Mexikos darzulegen yermocht Von den heutigen

Petrographen ist es besonders Weinschenk welcber mit groBem

Nachdruck die Aktivitat der natiirlichen Schmelzflusse betont,

und zwar nimmt er an, daB sie eine Folge der in Gasform im
Magma enthaltenen Stoffe sei.

Die im vorliegenden Falle sowoM makroskopisch wie

mikroskopisch sichtbare Faltelung, welche nur innerhalb einer

gewissen Enfernung Yom Granit vorhanden zu sein pflegt, er-

Aveist meines Erachtens, daB der granitisclie SchmelzfluB nicht

einfach als indifferente Masse in einen offenen Hohlraum einge-

preBt worden ist, sondern daB er, wenn auch in der Nachbar-

schaft erfolgende groBe Einbriiche den AnstoB zu seinem Auf-

dringen gegeben haben mogen, sich gleichzeitig gewaltsam ein-

gezwangt hat, indem er dadurch eine intensive Zusammen-
stauchung des seitlich liegenden Nebengesteins auf eine nicht

allzu groBe Erstreckung hin hervorbrachte. BesaB aber der Glut-

fluB eine eigene Energie, so ist es sehr wahrscheinlich, daB die-

selbe auch nach oben wirksam war. Die in der Anlage viel-

leicht schon vorhandenen Hohlraume wurden erweitert und
dabei die, wie oben auseinandergesetzt, wenig machtige Be-

deckung emporgehoben Dabei kam es zu ZerreiBungen, und

Rande des Vogelsberges. Beitrage zur Geophysik 6, Leipzig 1904,

267-308,
tiber eine durch vQlkanischen Druck entstandene Faltungszone

im Tal von Mexiko. Neues Jahrbuch fiir Mineralogie usw., Jahrg. 1909,

1, S. 28-42.
Livret-guide des Exc. X. Congr. geol. Internat. Mexico 1906,

Heft 20, 24 und 26. Vcrgleiche dazu die Zusammenstellung Philippis

im Zentralblatt fur Mineralogie usw., Jahrg. 1907, S. 449—460.
3) AUgemeine Gesteinskunde als Grundlage der Geologic. Frei-

burg 1902, S. 24, 54 und an anderen Stellen.

Hebungen der iiberlagernden Schichten durch Intrusivmassen

nehmen Branca und Fraas in weitgehendstem MaBe bei ihrer Erkla-

rung der Entstehung des Ndrdlinger Ries an. Siehe Branca und
E. Fraas: Das vulkanische Ries bei Nofdlingen. AbhandL der Berliner

Akad. der Wissensch. 1901.

Auch W' Salomon kommt bei seinen Untersuchungen iiber den
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die hierdurch gebildeten Spalten wurden durch den eindringenden

SchmelzfluB ausgefiillt. Es finden sich besonders an dem kleinen

Eergen-Lauterbacher Granitmassiv in dem vorstehend behan-

delten Gebiet radial aiisstrahlende granitische Gange die auf

eine solche Entstehimg hindeuten.

Das Torstehend beschriebene Gebiet mit seinen Injektions-

•erscheinungen werde ich aucli fernerhin im Auge behalten. Ins-

besondere soli nocli versiicbt werden, festzustellen, ob betreffs

der geologischen Verbreitung der eruptiven Quarzbildungen um
die Granitmassive herum irgendwelche GesetzmiiBigkeiten be-

stehen, und auBerdem werden in jener weiteren Abhandlung die

chemischen Verhaltnisse der merkwiirdigen Kontaktbildungen

zu untersiichen sein.

Mineralogisches Institut der Kgl. Bergakademie zu Claus-

thal, den 22. Mai 1910.

Tonalit des iVdamello (Uber neue geologische Aufnahmen in der ost-

lichen Halfte der Adamellogruppe. SitzuQosberichte der Berliner Akad.
d. Wissensch. 1901, 170—185 und 729—747) zu dem Sclilusse, „daC
die Intrusion des Tiel'engesteines die Sedimente emporhob und zum
Gebirge aufwolbte", wenn er audi als Grund der Hebung des Magmas
und der dariiber befindlichen Sedimente nur den hydrostatischen Druck
betrachtet, „den das Einsinken benachbarter, wesentlich groBerer Teilc

der festen Erdkruste in den darunter befindlichen Magmamassen her-

voiruft". Ubrigens bescbreibt der zulctzt erwahnte Forscher in ganz
ahnlicher Weise, wie es in den obenstehenden Ausfiihrungen gescbieht,

eine viel kompliziertere Faltung des gescbicbteten Ncbengesteins im
Niveau des Tonalites, als dieselben Schicbten in grofierer Entferoung
davon und die alteren und jiingeren Scbicliten durcbweg aufweisen.

(Siebe W. Salomon: Uber die Lagerungsform und das Alter des Ada-
raellotonalites. Sitzungsber. der Berliner Akad. d. Wissenscb. 1903,

313 u. 314.) Die Ursache davon kann, zuraal bier Gebirgsauffaltung und
Intrusion des Eruptivgesteins zu gleicber Zeit stattgefunden haben sollen,

meiner Ansicbt nacb nur in einer vorbandenen Eigenkraft des intrusiven

Magmas zu sucben sein.

^) Siebe. Erlauterungen zu Sektion Olsnitz-Bergen, 43.

Manuskript eingegaugen am 3. Nov. 1910]
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Druckfehlerbericliti^iiiigen.

A. Abhandlungen.

Seite 230, Zeile4 von oben, lies „Sickerwassern" statt ,,Sickwas8erii",

- 303, Zeile 22 von oben, lies „Haukuppe" statt „Xaukuppe".

- 313, Zeile 20 von unten, lies „Bucking* statt „BuGKlNG".

- 322, Zeile 17 von unten, lies „Barrande" statt „Barraude".

326, Zeile 12 von unten, lies .,Ph. elegans^ statt ,,P. helegans".

- 334, Zeile 2 von unten, lies „Goniatitenkalken" statt „Gonia-

titen kaeken".

- 471, Zeile 12 von oben, ist „Gyroporella aequalis'-und^ zu streichen.

- 475, Zeile 15 von oben, lies „Sclialen" statt „Bivalven'\

B. Monatsberichte.

Seite 269, Zeile 11 von oben, lies „Dorm" statt „Dorn".



Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1911. Taf. Till.

Fig. 2.

f^uarzgang mit normalem Frachtschiefer als

N^ebengestein. GroBer Theumaer Platten-

bruch. Natiirliche GroCe. (Zu S. 181.)

Fig. 3.

Qaarzgang mit normalem Frachtschiefer als

NebeEgestein. Oberer Tirpersdorfer Frucht-

schieferbruch. Naturliche GroBe. (Zu S.205.)
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Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1911. Taf. IX.

Quarzgang, zu beiden Seiten die abnorm grobkornige Spezialkontaktzone und

weiterhia den Ubergang zu normalen Fruchtschiefer zeigend. Talsperrenbau der

Stadt Plauen im Geigenbachtale. Natiirliche Gr5Be. (Zu S. 196.)





Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1911. Taf. X.

Fig. 3.

Teil einer Qaarzader mit besonderer Koutaktzone. Lengenfelder Bahnhof.

Natiirliche GroBe. (Zu S. 209.)







Erklarung der Tafel XI.

Fig. 1. Meclianiscli und vielleiclit auch chemisch korrodierter Granat

in einer Quarzader. Theuma. VergroCerung 20 mal. (Zu

S. 186.)

Fig. 2. Neukrystallisationen von Granat in den Qaarzadern, schone

Perimorphosen bildend. Theuma. Vergrofierung 20 mal.

(Zu S. 186.)

Fig. 3. Muscovit (hell) und Biotit (dunkel) in eigenartiger Verwachsung

kleine Spaitchen erfiillend. Theuma. Vergrofierung 20 mal.

(Zu S. 188.)



Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1911. Tafel XL

Fig. 1

Fig. 3

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W 35.
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Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1911. Tafel XII.

Fig. 2

Fig. 1 und 2. Biotite von gewundener Form. In Fig. 2 wird die

Spaltbarkeit sichtbar. Talsperrenbau der Stadt Plauen.

Vergrofierung 135 mal (Zu Seite 199 und 237).

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W 35.
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