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Briefliche Mitteilimgen.

3. Uber einige problematische Fundstlicke

aus Erzgangen.

Von Herrn Rjchard Beck.

(Hierzu 3 Texttafeln.)

Freiberg, den 12. Febr. 1915.

Beim Umordnen der geologisclien Sammlung der Frei-

berger Bergakademie zum Zwecke der baldigen Ubersiedelung

in das bereits fertiggestellte neugebaute Institutsgebaude wurde

ich wiederum auf einige merkwiirdige Fundstlicke aufmerksam,

deren Deutung rnich sehon wiederholt beschaftigt hatte. Da
solche Problematika mitunter liberraschencl schnell eine ein-

wandfreie Erklarung finden, wenn sie mit anderen, verwandten

G-ebilden yon sicher nachweisbarer Entstehung yerglichen werden,

solche Vergleiehe aber um so. leichter angestellt werden konnen,

wenn moglichst yielen Fachgenossen eine genaue Darstellung

zuganglich ist, gebe ich im folgenden eine Beschreibung und

Abbildung dieser Gegenstande, der ich sodann Erklarungs-

yersuche hinzufuge.

I. Ein elefantenzahnartiges Gebilde auf einem

Schneeberger Erzgang und ein ahnliehes Fundstiick von

Schlaggenwald.

Bereits meinem Amtsvorganger A. W. STELZNER war yon

dem Direktor der Schneeberger Silberkobalterzgruben, Herrn

Oberbergrat TROGER, im Jahre 1892 vom Erzgange Katharina

Fiacher bei "Weifier Hirsch ein ganz sonderbares Gebilde Iiber-

mittelt worden, das den genannten Finder an eine Wurst er-

innerte, das man aber yielleicht noch treffender mit dem StoJB-

zahn eines Elefanten yergleichen mochte.

Ehe das auf Taf. I, Fig. 1 nach einer photographischen

Aufnahme abgebildete Stuck etwas naher beschrieben werden

mag, sollen die geologischen Yerhaltnisse, unter denen es sich

gefunden hat, kurz skizziert werden. Wir folgen hierbei den
6*
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Angaben Trogers in Briefen an den Verfasser vom 1. Dez,

1897 und 20. Nov. 1900, die er durch eine in der beigefiigten

Texttafel 3 dargestellte Handzeichnung des Flachen Hisses

(Langsschnittes) .des Katbarina Flachen erlautert hatte.

WeiBer Hirscb ist die 1871 durch den Fund einer groflen

Anzahl seltener und teilweise damals ganz neuer Uranmineralien

in mineralogischen Kreisen beriihmt gewordene Grube, deren

Schacht sich unmittelbar neben dem Schneeberger Bahnhof
befindet. Der dortige Katharina Flache und Walpurgis Fiache

sind zwei der wichtigsten und ertragreichsten Vertreter der

nachNNW streichenden Schneeberg-Neustadteler Erzganggruppe,

die im dortigen Gebiet spitzwinklig von der WNW streichenden

Gruppe der Spatgange geschnitten wird. Auf Weifler Hirsch

setzen auch Morgengauge auf wie die in der Skizze des

Flachen Hisses angegebenen Percival und Brigitte Morgengacg.

Wie dieselbe Figur zeigt, hat man schon mit der llOLachter-

strecke der Grube den sanft gerundeten Scheitel des Schneeberger

Granitbatholithen unter seiner Hiille kontaktmetamorph Yer-

anderter Phyllite aDgefahren.

Der Katharina Flache gehort zu den nachtraglich vollig

verkieselten Erzgaugen des dortigen Reviers. Insbesondere

in seinem hangenden Trum kann man die bekannten Pseudc7-

morphosen von Terschiedenen Kieselmineralien nach Baryt und
Kalkspat fiuden. Dieses haugende Trum ist stellenweise eine

typische Gangbreccie. Altere quarzige Gangfiillungen sind zu

oft scharfkantigen, manchmal auch mehr gerundeten Scherben

zerdriickt, die sodann vom rotlichen Hornstein liickenlos Yer-

kittet wurden.

Kurz nach dem Eintritt in den Granit vertaubte der Gang.

Doch folgte man ihm 1888 versuchsweise noch 144 m hinter

dem tiberfahrungspunkte der Gebirgsscheide mit der 140Lachter-

strecke innerhalb des Granites. Schon innerhalb dieses Ge-

steines war es, und zwar 50 m in NW vom Anfahrungspunkt

des Granites, in einem Uberhauen etwa 11 m rechtvvinklig

unter der gegen NW aufsteigenden Kontaktflache zwischen

Granit und Schiefer, wo unser Fund gemacht wurde. Das
X gibt die Fundstelle auf der RiJ3skizze, Tafel 3, an. Etwa
5 m davon entfernt durchsetzt der gegen N einfallende Brigitte

Morgengang den Katharina Flachen, wobei er ihn etwas in

das Liegende ablenkt, ohne dafi es zu einer eigentlichen Ver-

werfung kommt.
Der 1,2— 1,4 m machtige Katharina Flache. bestand auch

an der Fundstelle aus einem liegenden erzfiihrenden Trum und
einem hangenden breccienartigen Trum. Dieses eathalt, Yer-
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kittet durch ein kieseliges Bindemittei, Scherben einer alteren

quarzigen Gangfiillung, aber auch Bruchstiicke von Granit.

Das elefantenzahnahnliche Gebildo befand sich etvva in der

Mitte des breccienartigen Trums, dicht am hangenden Salband

des Ganges, das an den bier sehr milden und gebrachen, weil

stark zerriitteten Granit grenzt.

An der Fundstelle ist iibrigens dieses hangende Breccien-

trum yon sehr feinkorniger Bescbaffenheit. Es gleicbt mebr
einem feinkornigen lichtgrauen Quarzsandstein. Ein unbefan-

gener Beobaebter, dem das Stuck ohne irgendwelche Angabe
Yorgelegt wiirde, konnte rueinen, einen organischen Rest in

einem sog. Siiflwasserquarzit des Oligocans Yor sicb zu baben.

Bei mikroskopiscber Untersucbung zeigt sicb, daB die Masse

aus auBerst scbarfeckigen Quarzkorncben besteht, die sicb als

zermalmter Gangqaarz erkennen lassen. Einige erweisen sicb

als Fragmente kleiner Krystalle Yon Kappenquarzstruktur.

Sie stehen Yielfacb unter starker Spannung, wie die undulose

Ausloschung erkennen laBt. Manche der Korner sind so zer-

borsten, daB die scbarf kantigen Scberben nocb zusammenliegen

und liickenlos zusammenpassen. Auf Anteile aus dem Granit

deuten Yereinzelte Zirkone, Feldspatreste konnten nicbt sicber

nacbgewiesen ^Yerden, wobl aber Sericitscbiippcben. Die eckigen

Quarzkorner liegen in einem Zement Yon allerkleinsten Quarz-

indiYiduen, die groBtenteils . wobl die feinsten Zermalmungs-

produkte darstellen. Docb beteiligt sicb sicber aucb Quarz

in neu nacb der Zermalmung auskrystallisierter Form, zum
Teil als Faserquarz' (optiscb positiv). Cbalcedon oder Opal

wurde im Zement nicbt nacbgewiesen.

Die erbaltene Lange des „Zabnes" betragt ohne Riick-

sicht auf die nur ganz leichte Biegung 23,5 cm. Der Quer-

scbnitt ist elliptiscb. Die groBen Acbsen messen am diinnen

Ende 1 cm, am dicken dagegen 2,5 cm.

Wie auch auf der Photographie zu erkennen ist, liegen

der iibrigens ganz glatten, gar nicht gestreiften Oberflacbe an

•ein paar Stellen ganz diinne, papierdiinne Schalen Yon der-

selben oberfiachlicb glatten Beschaffenheit auf. Am diinnen

Ende, und zwar langs der einen Scbmalseite des im Quer-

schnitte wie gesagt elliptischen Gebildes, kann man eine solcbe

sicb abhebende zarte Schale auf 10 cm Lange Yerfolgen.

Durch sie wird bier zwar eine Andeutung Yon Langsstreifung

bervorgerufen, die aber nicht den Eindruck einer Friktions-

streifung macht. DaB der „Zahn" durch einen QuerriB zer-

brochen war und wieder kiinstlicb zusammengekittet wurde,

braucht kaum erwahnt zu werden.
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Bei der Deutung' derartiger Problematika soli man immer
die Moglichkeit sich vorhalten, dafl die Auffinder solcher Dinge

gewohnlich zunachst nur nach den abnormen, vielleicht nur

ganz vereinzelt vorkommenden Gebilden greifen, die weniger

auffalligen Stiicke aber vorlaufig liegen lassen. Diese gerade

erleichtern aber meist die Erklarung. Eine entsprechende

Nachfrage hatte denn in der Tat den Erfolg, dafi Herr Ober-

bergrat TkOGER im Jahre 1900 so freundlich war, noch ein

zweites Stiiek von demselben Fundpunkt aufzutreiben, welches

diesem Ideengange entsprach. Es ist in Fig. 2 der Taf. 1

nach einer Photographie abgebildet.

Die Zahnform ist hier nicht zum Ausdruck gekommen.
Vielmehr bemerkt man zwei aneinanderliegende, einer unregel-

mafiigen Kegelgestalt sich nahernde Schulpe von 12 cm Lange
und deren breitester Stelle vorgelagert einen deutlich schalig

aufgebauten 8 cm langen Kegel. Diese Gebilde liegen genau

in derselben sandsteinartigen Gesteinsmasse wie der „Zahn".

Aber bei g der Figur Hegt dem Kegel ein deutlicher Granit-

brocken auf. Auch auf der anderen Seite des Stuckes bedeckt

den lichtgrauen Gangquarzit eine ganz diinne Schale von

rotlichem, zersetztem Granit.

An diesem zweiten Fundstiick fallt nun sofort ein aus-

gesprochen schaliger Aufbau der drei Wiilste auf, besonders

deutlich am spitzen, abgebrochenen Ende des quervorliegenden

Kegels. Der innerste Zylinder ist herausgelost. An seiner

Stelle gewahrt man eine entsprechende Rinne. Nach auBen

legen sich auf diesen Zylinder noch 3— 8*mm dicke und ganz

in der Peripherie eine ganz diinne bis papierdiinne Schale.

Die Innen- und Aui3enseite der innersten und zugleich dicksten

Schale ist schraggestreift, wie es auch die Fig. 2 bei s

wiedergibt. Auch die beiden schulpformigen Gebilde zeigen

schalige Absonderung, das eine mit treppenformigem Abbruch

der Schalen in der Langsrichtung bei t der Figar.

- Dieser schalige Aufbau der Gebilde war auch schon

Troger nicht ehtgangen. Ubrigens erwahnt dieser aufmerk-

same Beobachter, dafi iiberhaupt in der quarzitischen Gang-

masse „gro6ere derartige Schalenbildungen" sich fanden, „welche

sich wie groBe Kerne aus der Umgebung ausschalen liefien".

„Diese Beobachtuogen", fahrt er fort, „diirften Pressungen

ausschlieBen, zumal man nirgends Rutschflachen oder andere

Folgen von Pressungen wahrnehmen konnte."

So eigenartig und ungewohnlich diese Dinge zu sein

schienen, so ganz vereinzelt ihr Yorkommen, fiel mir doch

durch einen Zufall noch etwas Ahnliches aus einer ganz anderen

~7 1
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Gegend in die Hande. Bei Gelegenheit einer Exkursion mit

Studenten nach Schlaggenwald in Bohnien wahrend des

Sornniers 1913 wurclen mil von dem dortigen Sammler, Herrn
Bahnmeister FletscHMANN, zwei Gesteinsstiicke aus der Groflen

Pinge daselbst gebracht. deren Herkunft ganz sichergestellt ist.

Das eine zeigt den dort verbreiteten, stark gestauchten Biotit-

gneis quer zu seiner Flaserung durchsetzt von einem 1— 4 cm
starken anscheinenden Gangtrum yon sehr lichtgrauer Farbe

and feinem Korn. Die durchgreifende Lagerung des hellen

Trums wird dnrch eingeschlossene scharfkantige Splitter des

dunklen Gneises auBer Frage gestellt. Inmitten des hellen

Trums hat sich nun eine ganz ahnliche eiefantenzahnartige

Absonderungsform herausgebildet wie bei dem Schneeberger

Stiick. Leider ist nur ein kleiner Teil erhalten. das diinne

Ende dagegen abgebrochen. Die Tig. 3 auf Taf. 1 gibt eine

Photographic davon Avieder. Die erhaltene Lange betragt 11 cm.

Auch hier ist der Querschnitt sehr regelmaBig elliptisch mit

26 und 14 mm Achsenlangen.

Das lichte Gestein erscheint an manchen Stellen nur als

die Zwischenmasse in den Liicken einer Reibungsbreccie von

Gneisfragmenten. Dies geht aus dem zweiten Fundstiick hervor
T

an dem die belie Masse fast handbreit entwickelt ist und

teilweise ganz vollsteckt von scharfkantigen Gneisfragmenten.

An einer Stelle liegt auf einem solchen Gneisbruchstiick noch

eine diinne Schale yon Gangquarz mit etwas Wolframit und
xielleicht auch etwas Zinnstein auf.

Die mikroskopische Untersuchung der lichtgefarbten Ge-

steinsmasse, T\-orin der Zahn yon Schlaggenwald eingeschlossen

ist. yerriet eine ganz andere Zusammensetzung und Struktur,

als wie das Schneeberger Stiick sie besitzt. Sie stellt namlich

einen Aplit mit ausgez eich n eter protoklastischer
Mortelstruktur dar, der teilweise stark topasiert ist. Aus
dem hochst feinkornigen „ Mortel" der Grundmasse heben sich

groBere Albite und Orthoklase sowie Korner und Dihexaeder

von Quarz heraus. Die Grundmasse besteht ebenfalls aus den

genannten Gemengteilen in Form winziger polygonaler Korner.

Aber eingesprengt zwischen diesen entdeckt man viele skelett-

artig entwickelte Topaskornchen. und aufierdem sind zahlreiche

groBere Individuen dieses Minerals gruppenweise im Gestein

Terteilt.

Schon am Handstiick bemerkt man. dafi der anstoBende

Gneis in einer Breite von 1— 3 cm stark umgewandelt ist,

desgleichen die ganze Masse der im Aplit eingeschlossenen

Gneisfragmente. Die Feldspate sind verschwunden. Topas
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und ein feinfilzige Aggregate bildender dunkler Glimmer haben

sich an ihrer Stelle ausgescbieden. Die neugebildeten Glimmer-

blattcben lassen sebr auffallige pleocbroitische Hofe in der

Umgebung der zablreicben kleinen Zirkone erkennen. Aucb
Turmalinsaulcben sind eingestreut, ja an dem einen Handstiiek

siebt man bereits mit blofien Augen in einer bestimmten Lage
des Gneises zablreicbe radialstrablige Gruppen kleiner Tur-

malinstengel ausgescbieden.

Spuren besonders starker Kataklase konnten dagegen an

dem Material yon Scblaggenwald nicbt nacbgewiesen werden.

Um es nocbmals zusammenzufassen , so liegen also die

an einen Elefantenzabn erinnernden Gebilde bei Scbneeberg

in einer sebr feinkornigen Reibungsbreccie Ton Gangquarz, bei

Scblaggenwald in einem protoklastiscb struiertem Aplit. Beide

Male stoflen unmittelbar Gangbreccien mit groBen eckigen

Brucbstiicken an das feinkornige Trum an, das die „Zahne
wt

umscblieBt.

Welcbes ist nun die Ursacbe dieser sonderbaren Biklungen?

Blofie Verscbiebungen eines Teiles der nocb beweglicben

Zermalmungsprodukte langs einer Linie infolge eines nur langs

dieser Linie wirkenden Druckes konnen unmoglicb eine solcbe

scbarf umgrenzte Form, wie sie der Scbneeberger Zabn dar-

stellt, veranlafit baben, weil dann mindestens auf deren Ober-

nacbe Friktionsstreifen zu seben sein miiBten. Wie sollte aucb

diese nur innerbalb eines diinnen, scbwacb gebogenen Kegels

wirkende Druckwirkung zustande kommen? Die beim zweiten

in Fig. 2 von Taf. 1 abgebildeten Stuck bervortretenden

konzentriscben Scbalen weisen vielmebr darauf bin, dafl es

sicb bier tatsacblicb um Absonderungserscbeinuiigen infolge

von Scbrumpfung bandelt. Findet eine solcbe Scbrumpfung

in einem Gesteinskorper statt, der, von den inneren Spannungen

infolge der Kontraktion abgeseben, gar nicbt unter Druck stebt,

werden konzentriscb-scbalige Kugeln erzeugt. Hier aber ist

wahrend der Scbrumpfung auBerdem nocb ein exogenetiscber

Druck vorauszusetzen. Hierdurcb konnen konzentriscb-scbalige

Ellipsoide oder im extremsten Fall solcbe elfantenzabnabnliche

Formen gebildet werden, oder andererseits mebr unregelmaBige

Scbulpe wie beim zweiten Scbneeberger Stuck.

Beim Scblaggen walder Stuck feblen iiberbaupt die Er-

scbeinungen der Kataklase. Hier kann es sicb nur um eine

Absonderung obne Gleitvorgange bandeln.

Wie aber kam die Scbrumpfung zustande?

Hier darf man beim Scbneeberger Stuck an die stark

e

Erwarmung erinnern, die beim volligen Zermalmen eines Quarz-
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korpers hervorgerufen werden muB; eine Erwarmung, die not-

wendigerweise mit einer gewaltigen Ausdebnung und nacb teil-

weiBein Nachlassen des Drucks wieder mit folgender Zusammen-
ziebung verkniipft sein muB.

Auf die starke Erwarmung bei der Entstehung derartiger

Reibungsbreccien hat schon W. Adam (1845) und spater

AUBREY Stkahan (1887) in dem Aufsatze „An explosive

slickenside" in Geol. Magaz. 1887, S. 400, hingewiesen.

Eine bloBe Austrocknung der feinen Zermalmungsprodukte

kann nicht den Anlafi zur Schrumpfung gegeben baben , denn

es fehlen, wie das Mikroskop zeigt, in dem Reibungsquarzit

zwischengeklemmte lettige oder abnlicbe wasseranziebende

Substanzen.

Die urspriinglicbe Idee des Auffinders der Schneeberger

Stiieke scbeint uns daber das Ricbtige getroffen zu baben;

in der Hauptsache bandelt es sicb um Absonderungs-Erschei-

nungen. Wir fugen binzu, da6 nacb unserer Meinung diese

Absonderungsformen veranlafit wurden durcb die Abkliblung

der vorber durcb ihre Zermalmung stark erbitzten Quarzmasse.

Beim Scblaggenwalder Stuck liegt die Sacbe nocb einfacber:

hier ist die sonderbare Absonderung die Folge der Kontraktion

•eines sicb abkiiblenden, eben erstarrten Eruptivgesteins.

II. Ein zylindrischer Greisenkorper von Altenberg-

im Erzgebirge.

Die obige Untersucbung veranlaBte micb, ein von mir

bereits friiber
1

) abgebildetes und zu erklaren versucbtes sonder-

bares Fimdstuck aus dem Altenberger Zwitterstock wieder von

neuem vorzunebmen. Es wird von Fig. 4 und 5, Taf. 2 wieder-

gegeben. Da man in Altenberg „im Brucb" baut, war die

urspriinglicbe Lage im dortigen, von zahlreicben Zwittertriimern

durcbzogenen und zugleich aber auch von ecbten Gangspalten

von teilweise breccienartigem Cbarakter durcbsetzten Granit

nicbt mehr festzustellen. Das Stuck bestebt aus dem dort

vorberrschenden feinkornigen Greisen oder Zwitter von be-

kannter Zusammensetzung. Es steilt einen unregelmaBigen

Zylinder von nocb 14 cm Lange dar, der an beiden Enden
Brucbflachen zeigt. Der Querscbnitt ist unregelmaBig oval

mit 5— 6 bzw. 7— 8 cm Durcbmesser. Die AuBenseite zeigt

eine sebr ausgesprochene scbrage, die Langsacbse des Stiickes

spitzwinkelig iiberscbneidende Streifung. Auf der einen Seite

l

) R. Beck: Lehre von den Erzlagerstatten schon 1. Ausg. 1901.
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zieht eine Furche herab, etwa wie die Hauptfurche eines

Hippuriten. An dieser Furche zeigt die Streifung, die urn

den Zylinder herumgelaufen ist und nun beim Wiedereintreffen

im entgegengesetzten Sinne schrag gestellt ist, fiederformige

Anordnung, wie Fig. 5, Taf. 2 erkennen lafit.

Betrachtet man die eine schrage Abbruchstelle des Zylinders

genauer, so bemerkt man an einer Stelle bei a gariz deutlich

eine in 2— 5 mm Abstand von dem Mantel hinziehende, voll-

standig parallele innere Ablosungsflache. B,echts davon wachst

ihr Abstand vom Mantel bis auf 10 mm an, und hier zeigt sie

auch eine Streifung, die merkwiirdigerweise jene ersterwahnte

schrage Streifung stumpfwinkelig schneidet und beinahe normal

zur Langsachse des Stiickes verlauft. Dnmittelbar an alien

diesen gestreiften gebogenen Flachen bat das Gestein eine

dichte Struktur und neigt zur Absonderung diinner Schalen.

An mehreren Stellen liei3en sich solche papierdiinne, ent-

sprechend der Oberflache gebogene Scbalen yon geringem Urn-

fang ablosen.

Zur besseren Untersuchung der dicht erscbeinenden Zone
auf der Innenseite der glatten Mantelflachen des Zylinders

wurde ein teilweiser Querscbnitt derselben bergestellt und poliert.

Hierbei zeigte sicb, dafi die Breite der dicbten peripberischen

Zone 2— 5 mm betragt und eirie konzentriscbe zarte Lagen-

struktur mit den Lagen parallel der Zylinderflacbe besitzt,

Querscbnitte wurden ferner als Diinnscbliff prapariert und unter

dem Mikroskop untersucbt. Solcbe aus den inneren Teilen

des Zylinders erweisen sich als echte Zwitter. Das Gestein

besteht in der Hauptsache aus Quarz und Topas im Verhaltnis

von etwa 2:1, wobei der Topas die iibliche Skelettstruktur

zur Schau tragt. Sehr reichlich sind Erze eingesprengt, und
zwar Arsenkies in zum Teil idiomorphen Krystallen, welche

die Parallelstreifuug der Brachydomen gut erkennen lassen,

und Zinnstein in unregelmaJJigen Kornern, die beiden meist

im uDgefabren Meugenverhaltnis wie 10 : 1. Diese Erze sind

haufig randlich verwachseu, oft schliefit auch der Arsenkies

Kornchen des Zinnsteins vollig eiu. Die dichterscheinende

Randzone hat genau dieselbe Zusammensetzuug. Wahrend
aber die GroBe der Quarze

,
Topase und Arsenkiese in den

mittleren Teilen des Zylinders sich zwischen 0,2— 1 mm im
Durchmesser halt, betragt sie innerhalb der schmalen periphe-

rischen Zone nur 0,01—0,05 mm. Alle Mineralindividuen

sind hier scharfkantig, manche von deutlieher Splitterform.

Die schon mit blofiem Auge erkannte Lagenstruktur zeigt sich

auch unter den Mineralindividuen in einem Wechsel von
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Streifen von auBerst zarten und solchen \on etwas groberen

Kornchen. Am allerfeinsten im Korn erweist sich die auBerste

Peripherie. Hier halten sich die winzigen Kornchen samtlich

noch unter 0,01 mm im Durchmesser.

Es unterliegt demnach keinem Zweifel, daB bei dem Stuck

von Altenberg nicht nur eine bloBe Absonderung infolge von Kon-
traktion wahrend der Abkiihlung die Form bestimmt haben kann.

Hier handelt es sich vielmehr um eine Abrollung zwischen den

Wanden einer Yerwerfungskluft, wobei die peripherischen Teile

des aus einem langlichen Bruchstiick zu einem Zylinder ausgewalz-

ten Stiickes eine intensive Zermalmung erfahren mufiten. Die
nahe dem Zylindermantel liegenden, diesem annahernd paral-

lelen Ablosungsflachen sind hier ebenfalls nur auf eine Ab-
scherung beim Fortdrehen des Zylinders unter starkem Druck
zuriickzufiihren. Die schrage Streifung der AuBenseite findet

wohl keine bessere Erklarung als wie durch die Annahme
eines gleichzeitig mit der Auswalzucg vor sich gehenden Ab-
vs^artsgleitens des Stiickes innerhalb der Verwerfungsspalte.

DaB solche Abrollungsvorgange auf Zinnerzgangen des

Altenberger Reviers tatsachlich friiher ofter cachzuweisen waren,

geht aus der Darstellung des grofien Kiassikers auf dem G-e-

biete der Morphologie der Erzgange, C. G. A. von WEISSEN-
BACH 1

), hervor. Er schreibt: „In Altenberg ist auf mehreren

der im Eelsitporphyre aufsetz.enden Zinngangen das Yorkommen
von 1

2— 6 Zoll dick en, ganz festen Kugeln dieses namlichen

Porphyrs in einer aus aufgelostem dergleichen Felsitporphyre

bestehenden lettigen Gangmasse ziemlich gewohnlich" und fiihrt

mehrere bestimmte Beispiele f&r solches „Kuge]gestein" an.

Wir betrachten den sonderbaren Zylinder von Altenberg

nur als einen besonderen Unterfall dieser Art von Ganggeroll-

bildung, entstanden durch eine seltene Kombination von Ab-
rollung und Gleitung.

x
) C. G. A. von Weissenbach : Abbildungen merkwurdiger Gang-

verhaltnisse aus dem Sachs. Erzgebirge. Mit 32 Tafeln. Leipzig 1836..
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