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Das Elbtalschiefergebiet siidwestllch

von Pima.

Von Herrn Kurt Pietzsch, Leipzig.

(Hierzu Tafel VII—VIII unci 4 Textfiguren.)
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Auf den Hbhen, welchie siidlich von Dresden und siid-

westlich von Pima die linke Seite des Elbtales begleiten

und den tJbergang von der Elbtallandschaft zum Erzgebirge

vermitteln, kommt ungefahr zwischen den Talern der Lock-

witz bei Kreischa und der Markersbacher Bahra1
) siidost-

lich von Got tie liba ein etwas liber 20 km langer und bis

6 km breiter Streifen alter, teilweise kontaktmeitamorpher

Schiefergesteine zum Ausstrich (vgl. Fig". 1). Dieses in

nordwestlicher Richtung streichende Schiefergebirg© lehnt

sich gegen SW an die Gneiss des Erzgebirges an und wird

gegen NO von granitischen Massen begrenzt, die man als

den linkselbischen Toil des groBen Lausitzer Granitmassivs

anzuselien pflegt. Nach NW zu tauclit das Schiefergebirge

unter die Rotliegendsedimente des Dohlener Beckons hinab,

unter denen durch. mehrfache Sehacht- und Stollenaufschlusse

seine weitere Fortsetzung nach 'NW bin und dadurch auch
seine Verbindung mit dem ialten Schiefergebirge dor Ge-

gend zwischen T'-harandt, Wilsdruff und Nossen erwiesen ist.

Nach SO endlich verschwindet das zu untersuctiondo

Schiefergebiet unter dor geschlossenen Quadersa.ndstoin-

decke der Sachsisehen Sclrweiz und ist darunter erst wieder

x
) Da inherhalb des zu beschreibenden Gebietes zwei

Bache den Namen Bahra fiihren, wird im folgenden derjenige
Bach, der an den Orten Hellendorf, Markersbach' und Bahra
vorbei zur Gottleuba flieBt, als Markersbacher Bahra, derjenige
dagegen, der an Gersdorf, Friedrichswalde und Ottendorf voriiber-
lauft und bei Zehista in die Seidewitz miindet, als Gersdorfer
Bahra bezeichnet werden. H. Mietzsch, weleher derselben Land-
schaft eine eingehende Beschreibung widmete, bezeichnet den erst-

genannten Bach als die obere, den letztgenannten als die untere
Bahra; auf dem MeBtischblatt BerggieBhiibel fiihrt die im Tale
der Gersdorfer Bahra laufende StraBe den Namen BahratalstraBe I,

die im Tale der Markersbacher Bahra den Namen BahratalstraCe II.



179

(lurch Ell untcrhalb von Bodenbach-Tetschen

angeschnitten wiorden

.

Fur dieses nordwestlich streichende Schiefergebiet am
Qstrande des Erzgebirges hat A. Hettnek 2

) den Namen

(ineis Graiiit

m
Syenit

7
KreidePorphyr Rotliegendes

. 1. Geologisches Ubersiehtskartchen cler siidlichen
Umgebung von Dresden

(mit Blatteinteilung der geologisclien Spezialkarte des Kgr. Sachsen).

^MaBstab 1 : 400000.

,.Dresdener Elbtalgebirge" vorgeschlagen, der spater na-

mentlich durch die Arbeiten von R. Beck welter in die

Literatur Eingang gefunden hat. H. Ceednek pflegte in

seinen Vorlesungen iiber den geologisclien Ban des Konig-

reichs Sachsen die Bezeichnung „Elbtalgebirgisches Schie-

fersystem" zu gebrauction. Nun
.
ist laber der Ausdruck

2
) A. Hettxer, Gebirgsbau und Oberflachengestaltung der

Sachsischen Schweiz. (Forsclmngen zur deutsch. Landes- u. Volks-
kunde

;
Bd. II, Heft 4, Stuttgart 1887). S. 255.

12*
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,,Elbtalgebirge" bereits vorher von H. B. Geinitz in seinem
bekannten gleichnamigen Werke3

) fiir die Sandstein- und
Planerablagerungen der sachsischen Kreide vergeben
worden, und ich Walt© es nicht fur zweckmaBig, ihn gleich-

zeitig noch in anderer Bedeutung zu gebrauchen. Ich werde
daher im folgenden den Ausdruck „Elbtalschiefergebiet" an-

wenden und zwar mag darunter das ganze Schiefergebiet

am Ost- und Nordostrande des Erzgebirges verstanden wer-

den, soweit es nordwestliche (Lausitzer) Streichriehtung be-

sitzt und also dem Eibtal ungefahr parallel verlauft. Die
folgenden Ausfuhrungen behandeln lediglich den eingangs
umschriebenen Teil des Elbtalschiefergebiets siidwestlich von
Pirna.

Orograph'sch hebt sich dieses Schiefergebiet nicht vom
Erzgebirge ah ; vielmehr geht die Erzgebirgsfastebene', die sich.

hier im allgemeinen gegen NO (in der Eichtung nach dem
Eibtal zu) senkt, ganz unmerklich auf das Schiefergebirge

iiber. Da sie weiter nach hin audi auf die Sandstein- und
Planerschichten der Kreideformation ubergreift, schneidet

sie also deren Auflagerungsflache und fallt infolgedessen

im Bereiche des Elbtalschiefergebiets ebenso wie im ostlichen

Erzgebirge wenigstens streckenweise nahezu mit der pra-

cenomanen Einebnungsflache zusammen. Die Kreideschichten:'

selbst gi^eifen aus demselben Grunde vielfach in Lappen und
einzelnen Inseln liber da,s Schiefergebiet hinweg und ver-

hullen dieses dadurch an vielen Stellen ; auf der beigegebenen

Ubersichtskarte (Taf. VII) wurde dies nicht berucksichtigt, urn

den Bau des Schiefergebirges ktarer heirvortreten zu lassen'.

Noch storender als diese einzelnen Reste einer ehemals

weiter ausgedehnten, zusammenhangendetu Sandsteindecke ist

fiir die geologische Bearbeitung des alten Gebirges die teil-

weise recht tiefgriindige Verwitterung der pracenomanen
Einebnungsflache 4

) und die Verschleppung des gelockerten

Gesteinsmaterials durch das diluviale Eis, welches zur Zeit

seiner groBten Ausdehnung von N bzw. von NO her eineii

betrachtlichen Teil des Schiefergebietes uberschritten hat.

Denn glaziale Ablagerungen finden sich noch etwas nord-

lich von Maxen am Sandberg, ferner bei Biensdorf, bei

Nenntmansdorf und Friedrichswalde und auch noch zwischen

3
) H. B. Geinitz, Das Elbthalgebirge in Sachsen (Palaeonto-

graphica, Bd. XX, Kassel 1871—1875).
4
) K. Pietzsch. Verwitterimgserscheinungeii an der Aufla-

gerungsflache des sachsischen Cenomans (Zeitschr. d. Deutsch.
Geol. Ges. 191.% Monatsber. S. 594).
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Ottendorf unci Gersdorf. Ks ist daher auf den Hochflachen

audi nicht immer mogiich, ohne weiteres nach den Lese-

steinen zu kartieren, weil man an rnanchen Orten Bruch-

stiieke fast aller Gesteinsarten des Schiefergebirges bei-

sammen findet. Unter diesen Umstanden bietcn die lief

eingeschnittcnen und steilwandigen Taler der Lockwitz,

Miiglitz, Seidewitz, Bahra unci Gottleuba sovde vieler JSTeben-

bache, welche das Schiefergebirge vorwiegend in norclost-

licher Richtung, also senkreeht zu clessen Hauptstreichen

durchstromen, in zahlreichen naturlichen Aufschlussen beson-

dei*s wichtige Anhaltspunkte fur die Entzifferung des geolo-

gischen Banes. Auf den Hochflachen selbst tritt anstehendes

Gestein in der Hauptsache nur in einzelnen, z. T. zu langen

Ziigen angeordneten flachen Buckeln und Eiicken zutage,

die als Hartlinge aus der allgemeinen Verebnungsflache

herausragen; daneben ermoglichen hier eine Anzahl teil-

weise recht tiefer Steinbruche, die vor allem im Kalkstein

angesetzt sind, die Verfolgung einzelner Gesteinszonen.

Nachdem bereits von J. F. W. Chaepextiee,5
) Kael

vox Raumek 6
), A. H. de Boxxaed 7

) unci Feiedeich Hoff-
mann8

) dieses Schiefergebirge am Ostrande des Erzgebirges

in den Bereich ihrer geognostisclien Untersuchungen ein-

bezogen worden war, fand es zuerst durch C. F. Nau-
manx auf seiner „Geognostisclien Specialcharte des Konig-
reiclis Sachsen" auch eine kartographische Darsteliung; je-

doch wurden in der als Erlauterung zu dieser. Karte heraus-

gegebenen „Geognostisclien Beschreibung des Konigreichs
Sachsen" 9

) nur die nordlichen Teile unseres Schiefergebietes

noch berucksichtigt. Fiir dessen ganzen Umfang ersehien

dann im Jahre 1871 eine ausfiihrliehere Beschreibung von

5
) J. F. W. Charpextiee, Mineralogische Geographie der

Chursachsischen Lande, Leipzig 1778.—
. Beobachtungen iiber die Lagerstatten der Erze. haupt-

sachlich aus den Sachsischen Gebirgen. Leipzig 1799.

6
) Karl vox Kaumee, Geosrnostische Fragmente. Niirn-

berg 1811.

7
) A. H. de Boxxaed, Essai geognostique sur l'Erzgebirge.

Paris 1816.

s
) Fe. Hoffmaxx. Ubersicht der orographischen und geogno-

stisclien Yerhaltnisse vom norchvestliclien Deutsclilancl. 2 Abteilung.
Leipzig 1830.

9
) C. F. Xaumaxx und B. Cotta, Erlauterungen zu der geo-

gnostisclien Charte des Konigreiches Sachsen und der angran-
zenden Landerabtlieilungen. 5. Heft.. Dresden unci Leipzig 1845.
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H. Mietzsch 10
). Diese Arbeit, welche die Erlauterung zur

NAUMANNschen Karte gewissermaBen erganzen sollte und
wahrscheinlich deshalb kerne kartographische Darstellung

des Gebiets enthalt, zeigt, namentlich in petrographjscher
Beziehung, leider viele Ungenauigkeiten, weil der Verfasser

seine Gesteinsbeschreibungen noch nicht iauf Grund mikro-
skopischer Untersuchungen ausfuhrte.

Die erste moderne Untersuchung erfuhr das Elb-

talschiefergebiet sudwestlich von Pirna in den Jahren 1887

bis 1890, als es gelegcntlich der igeologischJen Bearbeitung der
Blatter Kreiscba, Pirna und BerggieBhubel der Geologischen

Spezialkarte des Konigreichs Sachseu von R, Beck im MaB-
stab 1 : 25 000 aufgenommen wurde. In den Erlauterungen
zu diesen in den Jahren 1890 bis 1892 verbffentlichten

Karten, welche die erst© genaue Darstellung der Verbrei-

tung der verschiedenen Gesteinsarten bieten, sind auch die

geologischen und besonders die petrographischen Verhaltnisse

des Schiefergebirges zum erstenmal genauer auseinander-

gesetzt. AuBerdem widmete R. Beck diesem Gebirgsteile

mehrere besondere Arbeiten und auch einen geologischen

Fiihrer. 11
)

Nachdem die von R. Beck aufgenommenen Blatter Krei-

scha, Pirna und BerggieBhubel der geologischen Spezial-

karte langere Zeit im Buchhandel vergriffen waren, wurden
sie in den Jahren 1912 und 1913 von mir iauf neuer topogra-

phischer Grundlage wieder aufgenommen. Es muBte dabei

namentlich das alte Schiefergebirge am Ostrande desErz-

gebirges eine erneute und eingehende Untersuchung erfahren.

Das, auf -der zweiten Auflage der genannten Kartenblatter

10
) H. Mietzsch, Tiber das erzgebirgische Schieferterrain m

seinem nordostlichen Theile zwischen: dem Rothliegenden und Qua-
dersanclstein (Leipziger Dissertation), Zeitschr. f. ges. Naturwiss.

1871, Bd. 37.
n

) R. Beck, tlber das Schiefergebirge der Gegend von Berg-
gieBhubel, Weesenstein und Maxen (Vortrag), Sitzber. Naturf.

Ges. Leipzig 1890/91. S. 30.

— , tlber gequetschte Granite, ebenda S. 113.
— , liber Amphibolitisierung von Diabasgesteinen im Contact-

bereiche von Graniten, Z. d. Deutsch. Geol. Ges. 1891 S. 257—263.

— , Die Oontacthdfe der Granite und Syenite im Schiefergebiete

des Elbthalgebirges. Tscherm. Min. u. Petr. Mitt., Bel. 13. 1892,

S. 290.

— und W. Luzi, Tiber die Bildung von Graphit bei der Con-
tactmetamorphose, N. Jb. f. Min. etc. 1891, II, S. 28.

—
,

Geologischer Fiihrer durch das Dresdner Elbtalgebiet zwi-
sclien MeiBen und Tetschen, Berlin. Gebr. Borntraeger, 1897;
II. Aufl. 1914.
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ferscheinende gpeologische Bild des Schieferzuges weicht in-

plgediessen an viclen Stellen von demjenigen der ersten

Auflage nicht unerheblich ab, weniger bezuglich der Ver-

breitung der einzelnen Gesteinsarten, als vielmehr in deren

Deutung, deren gegenseitiger Altersbeziehung unci der Tek-

tonik.

Mil; der Veroffentlichung der zweiten Auflage der

Kartenblatter Kreischa, Pirna unci BorggieBhubel113
) ist aus

auBerlichen Grunden ein gewisser AbschluB in der Bearbei-

tung des Schiefergebirges gegeben. Da nun in den
Erlauterungen zu den einzelnen Blattern immer nur die

auf das betreffencle BLatt entfallenden Teile des Schiefer-

gebirges beschrieben werden konnten, es a,ber auf Grund
der Verhaltnisse eines einzelnen Blattes unmoglich ist,

zum vollen Verstanclnis des geologischen Banes zu kommen,
soli im folgenden eine zusammenfassenue Darstellung des Ge-»

samtgebietes gegeben werden, wobei vor allem die Alters-

verhaltnisse der verschiedenen Schichten und die Tekto-

nik besondere Berucksichtigung finden mogen. Es ist dabei

aber von vornherein darauf hinzuweisen, daB die im fol-

genden vwiedergegebene Auffassung des geologischen Baues

sehr wesentlich von der angenommenen Altersgliederung

der Schichten abhangig ist. Wiirde man spater einige

Schichten zu anderen Formationen stellen miissen, als dies

hier geschehen, so wiirden sich unter Umstanden auch andere

tektonische Verhaltnisse ergeben. Umgekehrt sind wieder

fur die stratigraphiscbe Stellung einzelner Schichten die

allgemeinen tektonischen Verhaltnisse der Umgebung teil-

weise maBgebend gewesen. Bei eingehender Erwagung der-

artiger Wechselbeziehungen haben sich aber sowohl flir

die Stratigraphie wie auch fur die Tektonik Besultate er-

geben, deren allgemeine und anscheinend widerspruchslose

Durchfiihrbarkeit einige Gewahr fiir die Bichtigkeit

der vertretenen Auffassung bieten diirfte.

A. Die geologische Zusammensetzung des

Elbtalschiefergebiets.

Auf seiner im Ma,Bstab 1:120 000 entworfenen ,,geo-

gnostisehen Specialcharte" scheidet C. F. Naumam im Bei-

reiche des Elbtalschiefergebietes siidwestlich von Pirna zu-

lla
) Blatt Pirna ist inzwischen Ende 1916 unci Blatt Kreischa

ist 1917 ersehienen: Blatt BerggieBhiibel ist im Druck.
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nachst langs des Gneises einen schmalen Streifen voii

Glimmerschiefer aus und verzeichnet dann das ganze iibrige

Schiefergebiet als Tonschiefer, in welchem langere Ziige

von Kieselschiefer unci von Grunstein, sowie kiirzere Linsen
von Kalkstein und Alaunschiefer abgehoben sind. Dieses

„aus Thonschiefer etwas Glimmerschiefer und mancherlei
untergeordneten Gesteinen bestehende Schiefergebirge"

bildet nach Naumanns Auffassung ,,wahrscheinlich die

al teste Gebirgsformation im Gebiete des Konigreichles

Sachsen, indem das jiingere Alter des Granites und Syenites

vollkommen lerwiesen ist, und nur noch allenfalls iiber die

Stellung des GneiBes einige Zweifel obwalten konnen". 12
)

In ahnlicher Weise beschreibt H. Mietzsch im Elbtal-

schiefergebiet zunachst einen an den Gneis angrenzenden
Zug von Glimmerschiefer und dann das nach NO sich daran
anschlieBende Tonschiefergebirge; dieses seibst gliedert er

in einzelne „gewaltige Parallelzonen, die das ganze Gebiet

in gleicher Machtigkeit durchziehen" (was jedoch in dieser

Allgemeinheit nicht ganz richtig ist) und unterscheidet

darin vor allem neben Tonschiefern noch Kalkschiefer, Kalk-

stein, Kieselschiefer, Graphitschiefer, Quarzit und Quarz-

schiefer. Die dem iSchiefergebirge |als alts: Deckenergusse

eingeschalteten Diabase, welche zum Teil in den Bereich

der Kontaktmetamorphose fallen und daher amphibolitisiert

sind, betrachtet Mietzsch, weil sie bald im Hangenden,
bald im Liegenden des Kalksteins auftreten, als intrusiv

und beschreibt sie lals Diorit (a. a. O. S. 46). Die normaLejri

Diabastuffe 'faBt er lediglich /als griine chloritreiche Ton-

schiefer bzw. Kalkschiefer auf (a. a. 0. S. 26), obwohl sie

damals auf Naumanns Karte bereits als Griinsteine abge-

hioben wiaren. Die in der Kontaktmetamorphose amphi-

bolitisierten Diabastuffe fiihrt er als ,,Ottrelithschiefer" auf

und meint in ihnen unter dem EinfluB des „Diorits" umge-
wandelte iTonschiefer sehen zu mussen (a. a. O. S. 49)

!

.

Diese und manche andere irrtiimliche petrographische Be-

stimmung ist, wie schon erwahnt, darauf zuruckzufiihren, daB
Mietzsch die Gesteine noch nicht im Diinnschliff unter-

suchte. Tiber die stratigraphische Stellung der Schichten

des Schiefergebirges mochte er ein abschlieBendes Urteil

nicht abgeben, glaubt es aber nicht bezweifeln zu diirfen,

daB „diese Schiefer, wie die in gleicher Weise dem GneiBe

anlagernden und mit Glimmerschiefer verkniipften Thon-

12) Naumann. a, a. O. S. 42.
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pchiefer des ioberem Erzgebirges als dcr Urschiefer- odor
huronischen Formation zugehorig zu betrachten seien" (a.

a.. 0. S. 55).

Gegeniiber diesen alteren geognostischen Arbeiten stellt

|i© geologische iSpezialaufnahme unter H. Credners Leitung

einen in jeder Hinsicht groBen Fortschritt dar. Dies macht
sich namentlich in den petrographischen Untersuchungen
geltend. So erkannte R. Beck die bisher als Glimmerschiefer

aufgefaBten Gestein© als Phyllite und als Aquivalente der

unteren Phyllitformiatioln des westlichen Erzg©birges. Im
Tonschiefergebiet unt©rschieid ©r zunachst einen an die Phyllite

sick anlehnenden schmalen Streifen von ,,Kambrium", so-

da mi einen machtigeri Zug silurischer Gestein©, .auf dem dann
als ostlichste, ihrerseits wieder vom Dohna-Niederseidewitzer

Granit abgeschnittene Zone die Weesensteiner Grauwacken-
tbrmation folgt. Flir die Abhebung des ,,Kambriums" war
lediglich die mehr kristallin© Beschaffenheit der Tonschiefer

maBgebend, durch welch© dies© den schon fast phyllitischen

Schiefern des thuringischen und vogtlandisehen ,,Kambri-

ums" und analogen Schichten am Nordriande des Erzge-

birges ahnlich sind. Die Altersbestimmung fast des ganzen

ubrigen Schiefergebirges als Silur stiitzt© sich auf den Fund
einiger Graptolithenreste im Kieselsehiefer von Wittgens-

dorf bei Kreischa. Tiber die stratigraphische Stellung der

sogenannten Weesensteiner Grauwackenformation, welche
vollig im Bereich der Kontaktmetamorphose liegt, ist in der

Erlauterung zu Blatt Pirna (I. Aufl. S. 39) nur gesagt,

daB si© „junger ist, als die silurische Schichtengrupp© der

Section". vSpater glaubt si© K. Beck „mit der groBten

Wahrscheinlichkeit dem Devon" zurechnen zu diirfen. 13
)

Bei diesen Altersbestimmungen war im allgemeinen der

Umstand maBgebend, daB man in den Schichten des Schiefer-

gebirges normalerweis© und ungestort aufeinanderfolgeoidei

Ablagerungen sah. Infolge des fast durchaus nach NO ge-

riehteten Schichtenfallens muBten dabei die liegendsten

Schichten als die altesten, die hangendsten (Weesensteiner

Grauwackenformation) als die jiingsten aufgefaBt werden;
und da man in der einen Zone silurische Fossilien fand,

glaubte man, die weiter sudwestlich, im scheinbaren Lie-

genden des silurischen Streifens anstehend©n und teilwelse

13
) E. Beck, Die Contacthofe der Granite und Syenite usw.

Tscherm. Min. u Petr. Mitt. Bd. 13, 1892, S. 290; Vergl. auch
Ber. d. Naturf. Ges. Leipzig, Jahrg. 1890/91. S. 34.
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phyllitisch glanzenden Tonschiefer ebenso wie im westlichen.

Erzgebirge und Vogtlande als „Kanrbrium" ansehen zu
diirfen. Si© bildeten so ein Bindeglied nach der noch weiter
im Liegenden auftretenden „Phyllitformation". Die Gruppe
der Weesensteiner Grauwacken, die anscheinend im Hangen-
den. der „Silurzone" liegt, ktonnte deshalb mit einiger Wahr-
scheinlichkeit als Devon betrachtet werden. Fruher war
Karl von Raumee in diesem Gedankengange noch weiter ge-

gangen und hatte den Granit, der das ganze Schieferge-

birge nach NO hin {abschnieidet, als das normale Hangende
des Schiefers angesehen; aber schon Friedrich Hoffmann
und C. F. Natjmann stellten an den Aufschlussen bei 'dem

Wehr der Kottewitzer Papierfabrik die intrusive Natur des

Granites fest.

In seinem im Jahre 1897 erschienenen Fiihrer gliedert

E,. Beck das Schiefergebirge in derselben Weise, kennzeich-

net aber die Weesensteiner Grauwackenformation wieder als

unsicheren Alters, da „nach den Lagerungsverhaltnissen

sowohl Kambrium als Devon" in Frage kamen (a. a. O. S.72).

In seinem Lehrbuch iiber Erzlagerstatten sind in der 1. Auf-

lage (1901) und in 'der 2. Auflage (1903) die Schiehten von
BerggieBhubel noch so wie in den Erlauterungen zu den
geologischen Spezialkarten als Silur aufgefaBt; dagegeni

werden in der 3. Auflage (1909) die Zonen mit Kalkstein,

Diabasen und Diabastuffen als Vertreter des Devons von

dem ubrigen silurisehen Schiefergebirge abgesehieden.

Dies hatte R. Lepsius schon in dem im Jahre 1903.

lerscihienenen erstem Teal deis 2. Bandes seiner Geologic

von Deutschland befurwortet (S. 209). Auch iiber die Wee-
sensteiner Grauwackenformation auBerte Lepsius eine von_

der bisherigen abweichende Auffassung. Diese Schichten-

gruppe besteht zum groBen Toil aus verhaltnismaBig grob-

klastischen Sedimenteln, und auBerdem sind ihr bei Weesen-
sfcein gerollefuhrende Banke eingeschaltet. Da nun vdie

Grauwaeken und Kouglomerate im Devon des Franken-
waldes und Vogtlandes unbedeuterid sind" und man aus

den noch alteren Schichtein jn Sachsen und Ostthuringen uber-

haupt keine Konglomerate kennt, so glaubte Lepsius, die

ganzie Weesensteiner Schichtengruppe zum Kulm rechnen
zu >durfien.

Eine ahnliche Auffassung vertrat H. Credner in seinen

Vorliesungen ; er gliederte z. B. im Wintersemester 1906/07
die Schiehten des Elbtalsehiefergebiets folgendermaBen:
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KuLra: Grauwacken und Grauwackenschiefer mit Ein-

lajgseirung von konglomeratartigen Grauwacken (= Wee-
sensteiner Grauwackenfomiation)

.

M i 1 1 e 1 - u n d O b e r cl e von: Kalksbeine des Zuges
Maxen-NenntmannjsdjOrf-Boma-BerggieJBhubel. Diabase

und Diabasstufe.

U n t e r d e von: Gebanderte Bornschiefer, meist zu

Breccien zerdriickt14
).

Obersilur: Kieselschiefer mit Graptolithen (Wittgens-

dorf).

Untersilur: Diinnlagige normale Tonschiefer (Villa

Koosen), z. T. dachschieferartig ; selten Alaunschiefer

und Kieselschiefer.

Kambrium (Phyllitformation und Kambrium der 1. Auf-

lage der geologischen Spezialkarten) : Glanzende Phyl-

lifce und phyllitische Tonschiefer, im unteren Kambrium
Einlagerungen von Chloritgneis und Quarzitschiefer.

Da nur aus den obersilurischen Kieselschiefern sparliche-

Fossilien vorlagen, stiitzte sich diese von H. Credner, ver-

tretene Gliederung, die er auch auf der geologischen Tiber

-

sichtskarte von jSaehsen (1 : 250 000) zum Ausdruck brachte,

im wesentlicben auf petrographische Merkmale und auf

Vergleiche mit anderen sachsischen Schiefergebieten, deren

stratigraphische Stellung aber ihrerseits ebenfalls nicht iiber-

all einwandfrei ist.

Im ganzen nur wenig verschieden ist die Gliederung,

die K. Beck in der zweitem Auflage seines Fiihrers (1914)

fiir das Elbtalschiefersystem mitteilt. Er zieht, wie er dies

schon in seinem Vortrag 1890 getan hat, auch den schmalen
Streifen kleinkorniger Gneise, der im Gegensatz zum ganzen
iibrigen Gneisgebirge nordwestliehes (Lausitzer) Streichen

besitzt, noch mit zum Elbtalschiefergebiet und halt daheX
folgende Zonen auseinander (a. a. O. S. 6):

6. Grauwackenschiefer, Grauwacken und Gerolle fiih-

rende Grauwacken von unsicherem, vermutlich kul-

mischem Alter.

5. Tonschiefer, Diahastuffe, Diabase und Kalklager von.

unsicherem, vermutlich aber silurischem oder devoni-

schem Alter.

4. Obersilurische Schiefer, Quarzite und Kieselschiefer.
'

u
) Dies sincl die jetzt als Kieselschiefer-Hornstein-Breccien be-

schriebenen und zum Kulm gestellten Gesteine, s. u. S. 218.
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3: Tonschiefer des oberen Kambriums.
2. Phyllite mit Einlagerungen von Chloritgneisen,

Quarziten und Adinolen15
).

1. Zuunterst feinkornig-schuppige Biotitgneise mit spar-

lichen Einlagerungen von Amphibolit und Kalkstein.

Schon wahrend meiner Arbeiten im Gorlitzer Palao-

zoikum war ich beziiglich einiger Zonen des Elbtalschiefer-

systems (z, B. Oredneks Unterdevon) zu anderer An-
schauung gelangt. Jedoch erst bei der Revision der Blatter

Kreischa, Pima und Berggiefihubel konnte ich diese fruheren

Resultate weifcer verfolgen und gleichzeitig auch fiir die

stratigraphische Stellung anderer Schichten neue Gesiehts-

punkte gewinnen. Die Revision des Blatfces Tanneberg
(Deutschenbora) und anschlieBende Ubersichtsbegehungen im
Altpalaozoikum bei Nossen und Frankenberg ermoglichten

es, die neu (gewonnenen Anschauungen durch Beobachtungen
unter andere'n, aber ahnlichen Verhaltnissen zu stutzen.

Einige aligemeinere Resultate dieser Arbeiten wurden be-

neits in folgenden Aufsatzen mitgeteilt:

„Uber das geologische [Alter der dichten Gneise des sachsi-

schen Erzgebirges", Oentralbl. f. Mia, usw. 1914,

m. 7, S. 202—211, und Nr. 8, S. 225—241.

„Tektonische Probleme in Sachsen", Geolog. Rundschau,

Bd. V, H. 3, 1914, S. 161—172.

„Graptolithen aus dem Elbtalschiefersystem", Ber. d. niath.-

phys. Kl. d. K. S. Ges. d. Wiss. Leipzig, 67. Bd.,

1915, S. 270—289.

Die S c h w i e r i g k © i t e n , die sich der Erforschung

des Elbtalschiefergebiets entgegenstellen, sind, abgesehen

von den oben iangefuhrten in der Oberflachenbeschaffenheit

der heutigen oder der pracenomanen Landschaft bedingten

Umstiinden vor allem in folgenden drei Griinden zu finden,

die aus der Natur des alten 'Gebirges selbst hervorgehen.

Erst ens sind die Schichten durchweg ziemlich steil ge-

stellt, und gerade aus diesem Grunde zeigen die kiinst-

lichen Aufschlusse moistens nur dasjenige Gestein, um
dessentwillen sie geschaffen wurden, aber nicht auch zugleich

das Nebengestein. Wo (dieses doch mit aufgesehlossen ist,

kann man infolge der steilen Aufrichtung und wegen der
von vornherein zu vermutenden Faltung und tiberkippung

15
) Darunter sind die auch als halleflintartige Gesteine bezeich-

neten feldspatreichen Quarzitschiefer zu verstehen.
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langs streichend verlaufender Storungen nicmals mit Sicher-

heit aus dem Lagerungsbefuird auf das Altersverhaltnis

schlieBen; nicht selten sind die Schichten bei den tek-

tonisehen Vorgangen auch zu langgestreckten linsen-

Jormigen Korperh abgequetseht worden, wie es z. B. bei

den Kalksteinvorkommen bei Nenntmannsdorf und Borna zu

beobachten ist.

Zweitens sind die Schieferschichten durch Mangel an
Fossilien ausgezeichnet. Dies mag wenigstens z. T. seinen

Grand in den stark-en Druckwirkungen haben, mit denen die

Aufrichtung des Schiefergebirges verbunden war. Infolge

dor rlabei zustande gekommenen transversalen Schieferung

der Tonschiefer konnen die moglicherweise darin ent-

haltenen Versteinerungen, Avenigstens wenn sie diinnsehalig

waren. verloren gegangen sein. Auch der mehr kristalline

Habitus der Kalksteine ist wahrscheinlich auf die gleichen

Ursachen zuruckzufuhren ; es hat sich in ihnen vor allem

eine gewisse KornvergroBerung, .also eine innere Umkristalli-

sation vollzogen, und durch diese konnten mindestens kleinere

Fossilien vollstandig vernichtet werden. DaB dagegen so

zarte Organismen wie die Graptolithen verschont geblieben

sind, ruhrt daher, daB sie meist verkieselt in dem sproden

Kieselschiefer liegen, welcher fur Transversalschieferung

nicht geeignet ist unci auf Druekvorgange hoehstens durch

Bruch reagiert. Soweit endlieh die Gesteine des Elbtal-

schiefergebiets durch Umkristallisation oder transversale

Schieferung nicht verandert sind, kann ihre Fossilarmut nur

als eine primare Eigenschaft angesehen werden.

Der dritte Umstand, der eine Erforschung der For-

mationsgliederung des Elbtalschiefergebirges erschwert, ist

die Kontaktmetamorphose, welche fast die Halfte des

Schiefergebietes betroffen hat. Wie schon einleitend ge-

sagt, grenzt dieses nach NO zu tan die Granite der Dohna-
Mederseidewitzer Zone und an den BerggieBhubel-Markers-

bacher Granit; auBerdem dringen von NW her die Aus-

laufer des MeiBner Granit-Syenit-Massivs in das Schiefer-

systcm ein, und langs dessen Grenze gegen den Gneis treten

noch eine Eeihe von eigenartig'en Turmalingraniten auf. Ab-
gesehen von den letzteren, cleren metamorphosierender Ein-

fluB auf das Schiefergebirge verhaltnismaBig nur gering ist,

haben aUe diese, Tiefengesteine eine starke Kontaktwirkung
auf die ITmgebung ausgeubt. wobei pelitische Sedimente
in der bekannten AVeise zu Knoten- und Fruchtschiefern,
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Andalusitglimmerschiefern und AndalusitcOrdierithornfelsen

umgepragt, Kaikstein zu Marm'or, kalkige Schiefer zuKalk-
silikatfelsen, Diabase und Diabastuffe endlich in massigebzw.
sehieferige Hornblendegesteinie umgewandelt wurden. Diese
Erscheinungen sind schon von E. Beck sowohl in dsn
Erlauterungen zu den Blattern Kreischa, Pirna urid Berg-
gieBhubel, wie lauch in der oben gelnannten Sonderab-

handlung in Tscherm. Min. u. Petrogr. Mitt. Bd. 13, 1892,

ausfuhrlich dargestellt worden. Fiir eine genaue Beschrei-

bung der Kontaktgesteine und ebenso der die Umwandlung
hervorrufenden Tiefengesteine sei auf diese Arbeiten ver-

wiesen. Ich werde mich im folgendeh wesentlich darauf

beschranken, bei der Beschreibung der normalen Gesteine

die Veranderungen, welch© diese im Kontaktbereich erlitten

haben, nur ganz kurz mit anzugeben. Es ist dies schon
deshalb nicht ganz zu umgehen, weil unter den Kon-
taktgesteinen eine ganz© Anzahl ohne weiteres mit Sicher-

heit auf bestimmte Schichten des normale'n Schiefergebirges

zuruckgefuhrt werden konnen (wie z. B. auf silurische Kie-

sel schiefer, devionische Diabastuffe unci Diabase), und da

man teilweise die Schichten ohne Unterbrechung aus dem
unveranderten in den kontaktmetamorphen Anteil des Schie-

fergebietes hinein verfolgen kann. Unter Beriicksichtigung

des Zusammenvorkommens und der Lagerungsverhaltnisse

besonders charakteristischer Kontaktgesteine ist es infolge-

dessen moglich, auch fiir einen groBen Teil des kontaktmeta-

morphen Gebirges dieselbe stratigraphische Gliederung

durchzufiihren, wie im unveranderten Anteile. Nur fiir die

sog. Weesensteiner Grauwackenformation laBt sich im nicht-

inetamorphen Gebirge kein Aquivalent feststellen; sie muB
daher besonders behandelt werden.

Am Aufbau des Elbtalschiefergebiets nehmen nach den

Ergebnissen meiner TJntersuchung teil:

1. Die Phyllitgruppe.

2. Das Altpalaozoikum.

a) Silur,

b) Devon,
c) Kulm.

3. Die Weesensteiner Grauwackenformation (nur

innerhalb des Kontaktbereichs vorhanden).

Fiir die genauere Beschreibung einzaelner Vorkommen
und Aufcchlusse sei auf die zweite 'Auflag© der Erlauterun-

.gen zu den Blattern Kreischa, Pirna, BerggieBtiubel ver-
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wiesen, die ungefahr gleichzeitig niit dieser Arbeit erschei-

nen. Hier soli nur eine allgemeine petrographische Kenn-

leichnung dor versehiedenen Gesteine und Gesteinszonen

gegeben werden, um auf Grund derselben die Frage nach

her stratigraphischen Stellung der Schiehtonund die Tektonik

des Schiefergebirges erortern zu konnen.

1. Die Phyllitgruppe.

U m grenzu n g.

Als Phyllitgruppe wird ein Schichtenkomplex ab-

gehoben, der sich aus folgenden Gesteinen zusammensetzt:

Glimmeriger Phyllit (Quarzphyllit), phyllitische Tonschiefer,

feldspatfuhrender Quarzitschiefer, Chloritgneis und kri-

stalliner Kalkstein.

Innerhalb des Yerbreitungsgebietes der Phyllitgruppe

treten femer jene eigentumlichen Turmalingranite auf,

\velche an der Aufrichtung des Schiefergebirges mit teil-

genommen haben und daher alter als diese tektonischen Vor-

gange sein mussen. Fiir die Erorterung der stratigraphischen

Stellung der Phyllitgruppe kommen sie aber nicht in Be-

tracht, da sie in deren Schichten nicht als gleichaltrige Ein-

schaltungen, sondern als jiingere Intrusivmassen einge-

lagert sind. _

Petrograpliische V e r h a 1 1 n i s s e.

Die glimmerigen Pliyllite (pq) sind meist dickschiefrige

Gesteine mit metallischem Glanz. Sie bestehen wie im
Erzgebirge vorwiegend aus kleinsten Quarzkornchen nebst

zarten Sehuppchen und Hautchen von Kaliglimmer und
Chlorit. wozu sich nur selten Feldspat, ofter dagegen Eisen-

glanz, Turmalin, Apatit und Eutil gesellen. Vielfach treten

in dem haufig feingefaltelten oder stark gestauchten Gestein

zahlreiche Schmitzen und Knauern von milchig-weiBem
Quarz auf (Quarzphyllit). Diese wittern aus dem Ge-

stein leicht heraus und sind dann auf den Feldern im Ge-

biete der Phyllite stets in groBer Menge zu finden, deren

Kartierung sie dadurch auch dort ermoglichen, vvo keine

Aufschliisse vorhanden sind. Enter den ausgewitterten

Knauern findet man nicht selten auch solche, an deren Zu-

sammensetzung neben milchig-weiBetm Quarz noch hell-

rotlicher bis fleischfarbener Feldspat teilnimmt; u. d. M.
konnte aufierdem auch Apatit, Turmalin, Biotit, Muscovit
und namentlich Chlorit festgestellt werden. Der Feldspat
erweist sich groBtenteils als triklin und zwar als Albit.
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Sowohl der Feldspat, wie auch ganz besonders der noch
viei sprodere Quarz zeigen stets sehr intensive Druek-
wirkungen (siehe unten). Die Zusammensetzungi der Quarz-

und der Quarz-Feldspat-Knauern spricht dafur, daB diese

als azide pegmatitische Injektionen anzusehen sind, bei

deren Bildung iiberhitzte Losungen eine groBe Rolle gespielt

haben mogen. Vereinzelt kommen inmitten der Phyllite auch
fast chloritfreie, dagegen an silberwe)iBem Glimmer sehr

reiche Abarten vor, welche beinahe an echtsm Muscovit-

schiefer erinnern (Spitzberg bei GottLeuba).

Die phyllitischen Tonschiefer (p) oder tonschiefer-

ahnlichen Phyllite sind. gru'nliehgraaie, seltener violette oder

grunlichgrau und vita-Lett gescheckte Gesteine ; sie sind

meist ebenschiefrig und dunnspaltend wie Dachschiefer.

Von den glimmerigen Phylliten unterscheiden sie sich vor

salLem durch einen viel matteren Glan,z, auch fuhren sie

bei weitem nicht so za,lilreich und regelmaBig Quarzknauerii

und -schmitzen, enthaltein dafiir aber stellenweise zahi-

reiche, nur wenige Zentimeter machtige ZwischemLagen von
dunnplattigem chloritischen Hornblendeschiefer. Eino

scharfe Abtrennung: der phyllitischen Tbnsehiefe-r von den
glimmerigen Phylliten stoBt daher naturgemaB namentlich

dort auf Schwieriglveiten, wo man nur auf Lesesteine an-

gevdesen ist; im grioBen Lassen sich aber die Komplexe recht

gut voneinander scheiden.

Die feldspatfiihrenden Quarzitseliiefer (qf) sind grau-

lich-weiBe, diinnplattig brechende Gesteine. Sie bestehen

zur Hauptsache aus sehr kleinen abgeplatteten und zackig

ineinander greifenden Quarzindividuen und aus sehr fein-

schuppigem Muscovit (Sericit), welcher sich in langen

diinnen Zugen parallel zur Schieferung anreichert und da-

durch die meist vortreffliche Spaltbarkeit des Gesteins ver-

ursacht. Ferner sieht man aus der fast dichten oder zucker-

kornigen Grundmasse, welche neben den genannten Haupt-

gemengteilen akzessorisch noch Zirkon und Rutil enthalt,

zahlreiche, etwa steeknadelkopfgroBe Feldspatkorner augig

hervortreten. Sie gehoren nach dem mikroskopischen Befund
toils zum Orthoklas, toils zum Plagioklas; nicht selten ist

auch die den Mikroklin kennzeichnende Gitterstreifung zu

beobaehten. Fast alle Feldspatkorner sind von Spriingen

durchsetzt oder ganz zerborsten. Im allgemeinen nimmt der

Feldspat- und zwar namentlich der Plagioklasgehalt der

Quarzitschiefer der einzelnen Vorkommnisse nach SO hin

zu, gieichzeitig werden auch die Gesteine sehr feinkornig
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und teiiweise fast dicht, so daB si© dann mehr wie feld-

spatreicher Hornschiefer oder schieferige Halleflinten aus-

sehen; sie scheinen jedoch diesen Habitus wesentlich einer
kontaktmetamorphen Einwirkung des Turmalingranits zu
verdanken, da sie unmittelbar am Kontakt mit diesem ganz
besonders dicht und hornfelsartig werden und dann auch
neugebildeten Biotit fiihren. Wahrend die feldspatreichen

Quarzitsehiefer in ihrer groBen Hauptmasse sehr licht gefarbte

Gresteine sind, stellen sich im Seidewitztal nordostlich von
der Schneckenmuhle Quarzitsehiefer ein, welcbe ebenfalls

reich ,an Feldspat sind, aber infolge einer betrachtlichen

Beimengung von Ejohlestaubchen und Eisenkieskornchen eine

dunkelgraue Farbe besitzen. AuBer in machtigen ge-

schLossenen Lagern kommen Quarzitsehiefer auch in diinn-

schichtiger Wechsellagerung mit Phyllit vor, z. B. im
Phyllitgebiet zwischen Gottleuba und Markersbach; die

phyllitischen Zwischenmittel konnen darin allerdings bis-

weilen zu ganz zarten Hautchem zusammenschwinden.
Der Chloritgneis (gnc) 1st ein dunkelgraues bis

schmutziggrunes, klein- bis niittelkorniges Gestein, welches
in der Hauptsache aus Feldspat, Quarz, Chlorit und Muscovite

sowie ferner aus Apatit, Titaneisen
;

Titanit und Zirkon
besteht. Der Feldspat ist im Handstiick z. T. wasserhell
bis iichtgrunlich, mitunter ;auch durchweg lichtrotlich ge-

farbt. Er ist nieist polysynthetisch verzwillingt und ge-

hort zu den saueren Plagioklasen. Daneben ist auch noch
deutlich gegitterter Mikrbklin, sowie Orthoklas vor-

hanclen. Der chLoritische Gemengteil bildet zarte schmutzig-

griine Schlippchen Und wird durch HC1 leicht zer-

setzt. Von Akzessorien ist auBer dem Titaneisen der Apatit

sehr haufig, dessen kurze, oft gedrungene Saulchen stellen-

weise so reichlich vorhanden sind, daB schon geringe Mengen
des Gesteins stark auf Phosphorsaure reagieren. Ferner be-

merkt man nicht selten Epidot als sekundare Bildung. Ge-

wohnlich zeichnet sich der Chloritgneis durch stark© Kata-

klase aus, wobei dann die stark gepreBten und zerborstenen

Feldspate und Quarze in einem feinkornigen Mortel von
Quarz- und Albitkornchen eingebettet liegen und die Chlorit-

und Sericitflasern zu einem unregelmaBigen Gewirre zer-

driickt sind. Ihrer Textur nach sind die Chloritgneise

streifig-flaserig oder dunn-lagenformig ausgebildet, indem
dann licht-fleischrote feldspatreiche Lamellen mit dunkel-

griinen, chloritreichen abwechseln. In den feldspatreichen

Lagen pflegen auf dem Querbruche bis 4 mm groBe Feldspat-

Zeitbchr. d. D. Ge J. Ges. 1917. 13
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korner augig hervorzutreten. Stellenweise geht die lagen-

formige Textur in eirre streifig-stengolige uber und durch
Zuriicktreten dor feldspatreichen Lagen entwickeln sich

chloritschieferartige Abarten (Finkenfang, Haselich). Uber
die chemische Natur dor Chloritgneise und ihro Genesis

siehe Seite 199.

Kristalliner Kalkstein (k) ist lediglich bei Miihlbach

in zweli 3 bzw. 4 m imachtigen Lagern und in oinem ebenfalls

sehr wenig machtigen Lager am Sudende von Lungkwitz
nachgewiesen worden. Diese fruher in Tagebau- und Stollen-

betrieb abgebauten Lager sind heute nicht mehr oder nur
noch schlecht aufgeschlossen. Dor Kalkstein war lichtgrau

gefarbt und auf dem Querbruche schwach gebandert.

Kontaktmetamorphe Beeinflussung der Gesteine der

Phyllitgruppo ist, abgesehen von der ebon beim Quarzit-

schiefer mitgeteilton Erscheinung, nur im Bereiche des Berg-

gieBhubel-Markersbaeher Granites zu belobachten. In dor

Richtung auf don Granit hin entwickeln sich. aus dem Phyllit

nacheinander: 1. Fruchtschiefer mit unvoranderter Schiefer-

masse, 2. Fruchtschiefer mit kristallinisch verandorte'r

Schiefermasse, 3. schiefrige Glimmerfolse und 4. Andalusit-

glimmerfelse. Auf den 3pezialkarte'n wurden die beide.

ersten Umwandlungsstadien als Zone der Fruchtschiefer,

die beiden anderen als Zone dor Andalusitglimmerfelse zu-

sammengefaBt. tibor die Ausbildung der Kontaktgesteino

vergleiche man (lie Erlauterungen zu den geologischen

Spezialkarten und die lobengonannte Arbeit von R. Beck.

Die feldspatreichen Quarzitschiefer sind im Granit-

kontakt, wie oben sclion erwahnt wurde, unter Neubildung
von Biotit in lichtbraune bis braungraue, sehr feinkornige,

massige Hornfelse umgewandelt worden. In den mit Phyl-

liten dunnschichtig wechsellagernden Quarzitschieforn sind

die Kontaktwirkungen nur an den Phyllitlagen leicht zu

erkennen, wahrond an den1 quarzitischen Lagen wonigstens

makroskopisch keine groBe Beeinflussung fostzustellen ist.

Die Chloritgneise endlich wurden im Kontakthof des

Markersbach-BerggieBhubeler Granits in Biotitgneise um-
gewandelt, indem dor Chlorit mit der Annaherung an den
Granit immer mehr in Biotit umgesetzt ist. Die texturollen

Eigentumlichkeiten dor Chloritgneise sind durch die Meta-

morphose kaum wesentlich verandert worden.
Die Zugehorigkeit der genannten Kontaktgesteino zur

Phyllitgruppo orgibt sich oh.no weiteres aus dom Kartenbild,

da sio im Streichen dor scharf ausgesprochenen Phyllit-
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zone des Elbtalschiefergebiets iiegen unci mit ihr in un-

umerbrochenem Zusammenhang stehen.

Gliederung dor P h y 1 1 i t g r u p p e.

Die feldspatfuhrenden Quarzitschiefer und die Chlorit-

gneise bilden weithin fortstreichende Einschaltungen im glim-

merigen Phyllit (Quarzphyllit), und zwar liegen die Quarzit-

schiefer im allgemeinen in einem tiefeiren Horizont als die

Chloritgneise. UnregeilmaBige Lagerungsverhaltnisse trifft

man nur im Seidewitztal, sie sind aber hier ersichtlich

durch tektonische .Ursachen bedingt. Dasselbe gilt fur die

abweichende Lagerung des Chloritgneises zum Quarzitschie-

fer im Spitzberg bei Possendorf auf Blatt Kreischa, wo das

Schiefergebirge die rotliegenden Schichten durchragt; die

nahere Feststellung der Lagerungsstorung selbst ist hier in-

folge der Uberdeckung durch das Kotliegende und wegen
des Fehlens von tiefen Aufschliissen unmoglich. Der kri-

stalline Kalkstein, der nur an wenigen Stellen beobachtejt

wurde, stellt sich an der hangenden Grenze des Chlorit-

gneises gegen Phyllit ein Oder ist noch in den oberstem

Teil des Chloritgneises selbst eingeschaltet; moglicheirweise

ist aber diese letztere Stellung durch Lagerungsstorungeln

hervorgerufen, was sich gegenwartig nicht' entscheiden laBt.

Die glimmerigen Phyllite selbst besitzen nach ihrer Kri-

stallinitat und nach der Haufigkeit der Quarzknauern den1

Habitus der unteren Phyllitformation des westlichen Erz-

gebirges. Sie sind es, welche von den alterem Bearbeifcern.

als Glimmerschiefer bezeichnet wurden.
Die tonschieferahnlichen Phyllite entspreehen nach ihrer

Gesteinsbesehaffenheit der als „Untercambrium nebst Phyl-

lit" auf den Spezialkarten des westlichen Erzgebirges ab-

geschiedenen Schichtengruppe. Einlagerungen von feldspat-

reichem Quarzitschiefer unci Chloritgneis, sowie auch von
Kalkstein fehlen den phyllitischen Tonschiefern durchaus;

nur schwache, ,selten mehr als zentimetermachtige Ein-

lagerungen von chloriti^ciiem Hornblendeschiefer wurden be-

obachtet.

Nach der Art der Schiefer selbst und nach der angege-
benen Verteilung .der Einschaltungen kann man demjiach
im Elbtalschiefergebiet die gesamte Phyllitgruppe folgemder-

maBen gliedern:

2. Ob ere Abteiiung:
Tonschieferahnliche Phyllite mit schwachen

Lagen von chloritischen Hornblendeschiefern.

13*
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i. Untere Abteilung:

G-limmerige Phyllite mit Einlagerung von

Kalkstein,

Chloritgneis,

Quarzitschiefer.

Die oben erwahnten Turmalingranite sind der unteren
Abteilung eingeschaltet und zwar meist im Niveau der Quar-

zitschiefer oder noch ©twas hoher bis an die Chloritgneise

hinan.

Str atigr ap hisch© Stellung der Phy llitgrup p©
Wahrend die Trennung der Phyllitgruppe in zwei Ab-

teilungen meist nicht schwe^ durchfiihlrbar ist, stoBt eine

Abgrenzung der Phyllite von den normal-en palaozoischen

Schiefern und somit uberhaupt eine Trennung der Phyllit-

gruppe vom Altpalaozoikum stellenweise auf Schwierig-

keiten. Es konnte daher die Vermutung aufkommen, daB
die tonschieferahnlichem Phyllite lediglich den tief-

sten Komplex der nachher zu besprecbenden alt-

paialozoischen Sedimente darstellein und also ent-

weder als tiefstes Silur oder als Kambrium aufzufassen

sind. In der ©rsten Auflag© der Spezialkarten unseres Ge-

bietes sind si© ja tatsachlich als Kambrium dargestedlt

worden, und ganz gleiche Schiefer wurden z. B. auf Blatt

RoBwein-Nossen und ebenso auf Blatt LoBnitz-Zwonitz neuer-

dings zwar mit der Farbe der Phyllite, aber mit dem
Symbol des iKambriums (cb) wiederge|gehen. In der Er-

lauterung rzu dem letztgeniainnten Blatt sind sie als phyl-

litisch umgewandeltes ,,Kambrium'' beschrieben worden.

Ein Beweis, daB in diesen Schichten wirklich Sedimente

kambrischen Alters vorliegen, 1st hier ebensowenig wie im
Vogtlande und Ostthuringen fur die dort als Kambrium
bezeichneten Schichten erbracht worden.

Bei dieser Strqitfrage bezuglich der Stellung der phyl-

litischen /Tonschiefer kann im Elbtalschiefergebiet zunachst

das .Kartenbild bzw. die Tektonik Hilfet leisten. Es ist nam-
lich uberall dort, wo solche phyllitische Schiefer auftreten,

stets ©in© vollkommene Konkordanz gegein das Liegendq
hin, alsb mit den glimmerigen Phylliten festzustellen, da-

gegen werden die tonschieferahnlichen Phyllite nach dem
Hangenden !zu von einer (tektonischen) Diskordanz getrenint

(siehe Karte), iinfolge deren Diabas©,
.
Diabastuffe, Kiesel-

schiefer und Tonschiefer an di© phyllitisehen Tonschiefer
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angrenzen. Diese Diskordanz uberschneidet auch sogar die

Grenze zwischen Phyllit und phyllitischem Tonschiefer in

schriiger Eichtung. Es ergibt sich so aus dem Kartenbilde

ganz unzweifelhaft eine enge Zugehorigkeit der phyllitischen

Tonschiefer zu den glimmeirigen Phylliten und eine scharfe

Abtrennung dieser Phyllitgruppe als Gesamtheit von den

altpalaozoischen Schichten. Gestiitzt wird diese Trennung
uberdies durch die Erfahrungen bei der Revision des Blattes

Taimeberg, wo ebenfalls die bisher teilweise als Kambrium
bezeiclmeten tonschieferahnlichen Phyllite mit dem Quarz-

phyllit teine untrennbare Einheit bilden, die durch grofie

und deutliche Diskordanzen derselben Art wie hier im Elb-

talschiefergebiet ybm Altpalaozoikum getrennt werdem.

Da, :wie spater 'zu erortern sein wird, die Diskordanz

zwischen Phyllitgruppe und altpalaozoischem Schichtenkom-

plex tektonischer Natur ist, ware es i'mmerhin noch denkbar,

daB in der Phyllitgruppe Gesteine altpalaozoischen Alters

vorlagen, die sich von den gteichaltrigen normalen jSedi-

menten des Elbtalschiefergebietes nur durch ihre hohere

Kristallinitat ' unterscheiden. Dieser starker metamorphe
Habitus konnte eben durch dynamische Wirkungen im Ge-

folge .der gebirgsbildenden Vorgange verursacht worden sein,

zumal die starker kristallinen Schichten (glimmerige Phyl-

lite) ,tiefer, mithin 'der Gneisgrenze naher liegen als die

weniger istark metamorphen (tonschieferahnlichen Phyllite)

und die Phyllitgruppe, wie spater zu zeigen sein wird,

an der Basis des ganzen Elbtalschiefersystems auf den
Gneis uberscboben wurde.

Demgegenuber muB aber betont werden, daB die Phyl-

litgruppe diesen ihren kristallinen Habitus bereits besaB,

ehe die tektonischjen Yorgange einsetztein. Dies laBt sich

deutlich an den Quarz-Feldspat-Knauern erkennen, die eiii

Charakteristikum fur die untere Stufe der Phyllitgruppe!

sind. Wie immer diese Knauern entstanden sein mogetn,

die sie zusaimmcnsetzenden Mineralkorncr sind ursprung-

lich als einheitliche Kristalle gebildet worden. Wenn wir
aber jetzt die verschiedenen Individuen des Feldspats (Pla-

gioklases) durch Eisse zertrummert und die einzelnen Teil-

stiicke gegeneinander verschoben sehen, wenn wir an den,

Quarzindividuen die bekannte Mortelstruktur, Torsionser-

scheinungen oder sogar einen Zerfall in viele einzelne Korn-
chen oder .Stengelchen beobachten, so ist das |nur durch
jiingere Druckvojrgange zu erklaren, welche an vorher ein-

heitlichen Mineralkdrne,rn angegriffen 'haben. Nun sind die
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Knauern so innig mit dem glimmerigen Phyllit verwachsen,
daB sie nicht alter, sondern nur jiinger als dessen kristal-

lines Gefuge sein konnen; denn dieses ist unter Verhalt-
nissen gebildet word-en, wo eine eigentlich© Kataklase niclitj

stattgefunden hat. Wenn daher durch irgendwelche tekio-

nische Prozesse an !d©n Mineralkomponenten der Knauerni
kataklastische Erscheinungen ausgelost Wurden, so miissen
die Knauern und 'damit erst reeht die Quarzphyllite selbst

schon v o r tektonisch sein. Dann ist es aber nicht moglich,
die Phyllitgruppe als ©in lediglich durch besonders stark©
Druckvorgange bei Anlag© 'der gegenwartigen Tektonik
kristalliner gewordenes Aquivalent altpalaozoischer Schieh-

ten ,aufzufassen ; sie muB vielmehr schon vortektonisei; sein.

Das besagt, daB di© Phyllitgrupp© des Elbtalschiefergebiets

zum Altpalaozoikum dieser Eandschaft ein© ahnliche Stel-

lung einnimmt, wie die Phyllite des westlichen Erzgebirges
zum gesamten fossilfuhrenden Palaozoikum des Vogtlandes.

Ill der Phyllitgrupp© des Elbtalgebiets sind also Schichten

©nthalten, welche alter sein miissen als die alteete im Palao-

zoikum des Elbtalschiefergebiets ienthaltene Formation, d. h.

alter als mindestens Silur16
). tiber die Zeit, in welcher

dies© Schichten zu Phylliten umgewandelt wurden, soil da-

mit aber nichts ausgesagt werden.

Nach der Gesteinsbeschaffenheit ist die Phyllitgruppe

des Elbtalsclqefergebiets mit der unteren und oberen

„Phyllitformation" dm westlichen Erzgebirge zu vergleichen,

welche dort die altesten altpalaozoischen Schichten des Vogt-

landes nach unserer bisherigen Kenntnis konkordant unter-

teuft. Dabei ist aber zu beachten, daB zwar Quarzitschiefer

auch im westlichen Erzgebirg© als Einschaltungen im Phyllit

vorkommen, daB aber dort Chloritgneise vollig unbekannt

sind. Dies© merkwurdigen Gesteine sind vielmehr bisher

auBer im Elbtalschiefergebiet siidwestlich von Pima nur

noch aus dem Wilsdruff-Nossener Bereich bekannt geworden.

Die Verbreitung der Chloritgneise ist somit in jauffalliger

Weise auf diejenigen Phyllitgebiete beschrankt, welche ohne

16
) Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, daB neUer-

dings E. Kettnbr (tiber die Beziehungen der Glimmerschiefer
zu den Phylliten und den Gneisen in der Umgebting von Luditz

in Westbohmen, Bull, intern, de l'Acad. d. Sc. de Bolieme 1$13)
fur die Phyllite des StrehlafluBgebietes nachgewiesen hat, daB sie

zur untersten Abteilung des mittelbohmischen Algonkiums ge-

horen. Eine direkte Parallelisierung der bohmischen mit den
sachsischen Phylliten ist aber nicht angangig.
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Ziwischenschaltung einer Glimmerschiefergruppe unmittelbar

auf ziemlioh hochkristallinen erzgebirgischen Gneisen auf-

rahen, und von welchen wir lannehmen miissen, daB si©

uber die Gneise 'iiberschoben worden sind17
). Es liegt daher

nahe, die Chloritgneise als ein durch den Druck bei clieser

Dislokation verandertes Glied tier erzgebirgischen Phyllit-

formation aufzufassen. Als seiches wurden von mir18
) zu-

nachst kornige chloritische Hornblendegesteine vermufcet,

wie sie im westliclien Erzgebirge verbreitet sind. Nach
den von HerrnProf. E. Eeinisch freundlichst ausgefuhrten

chemischen Analysen zweier 'Chloritgneise ist aber ein

1. 2 3.

Si0
2

68,43 69,32 68,94

Ti0
2 0,36 Spur

0,22 0,13

A13°3 14,76 15,41 14,27

Fe
2
O

s 2,25 1,10 1,24

FeO 2,02 2,91 3,41

CaO 1,67 1,75 2,73

MgO
Na 2

0,96 0,65 2,07

4,23 3,76 3,56

K,0 3,60 3,20 1,60

H,0
C0

2

S0
3

1,48

0,44 J

2,10 1 1,76

0,19

Summ'e 100,42 100,20 99,90

1. Chloritgneis, mittelkornig, augig, NW von Blankenstein im
Triebischtal (Blatt Tanneberg-Deutschenbora). Anal. E. Reinisch.

2. Chloritgneis, chloritschieferartig, Sudende von Maxen, neben
dem kristallinen Kalkstein (Blatt Kreischa). Anal. E. Eeinisch.

3. Grobflaseriges Quarzchloritgestein (Chloritgneis), Wiiste

Rohrsdorf, Eiesengebirge. Anal. Kluss.

solcher Ursprung vollig 'ausgeschlossen. Die; chemische Zu-

sammensetzung deutet vielmehr darauf hin, daft den Chlorit-

gneisen ein sauries Gestein, etwa von der Art der normalen
Biotitgneise oder Granite 'Oder auch eine feldspatreichie

Arkose zugrunde liegt. Das Uberwiegen des JSTa2 liber das

K2 und des fCaO iiber MgO scheint allerdings mehx fiir

Eruptivgesteins- 'als fiir Sedimentnatur des Ausgangsmaterials

zu sprechen. DaB 'etwa aufgeschleppte Schollen von etrz-

gebirgischem Gneis die Chloritgneise gelietfert hatten, ist

nicht moglich, zunachst schon wegen der im Kartenbild

deutlich zum Ausdruck kommenden, sehr regelmaBigen Ein-

17
) Vergl. K. Pietzsch, Tektonische Probleme in Sachsen.

Geol. Eundschau. V. 1914. S. 161.
is) Ebenda, S. 166.
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schaltumg dieser 'Gesteine in die Phyllitzone, sodann auch
wegen der streckenweis© festzustellenden Verknupfung der
Chloritgneise mit meh'r chloritschieferartigen Gesteinen und
schlieBlich vor allem wegie'n der allerdings nur selten beob-
achteten VerfloBung und bankweisen Weehsellagerung der
Cliloritgneise mit den Phylliten19). Im wesentlichen
aus den gleichen Gruhden ist auch ein© Ableitung
der Chloritgneise aus verschleppten Grainitsehbllen nicht

angangig; veranderte intrudierte Granitmassen
konnen nach der Verkhupfung der Chloritgneise mit
dem Plryllit erst reeht nicht in Frag© kbmmen. Die
Vermutung, daB die Chloritgneise etwa auf dynamo

-

metamorphem Wege aus feldspatreichen Phyllitgneiseu

(Albitphylliteh) hervorgegangein sein konnten, wie si© im
westlichen Erzgebirge in deir Phyllitgruppe, anscheinend in

bestimmten Horizonten, eingelagert sind, wird vor allem
durch die chemisch© JSTatur der Albitphyllite widerlegt; nach
zwei ©benfalls von R. Reinisch ausgefuhrten Analysen der-

artiger Gesteine20
) besitzen !di©se zwiajr dem zu ©rwartenden!

TiberschuB des Na2 iiber das K20, sind abetr sehr viel

reicher an 2- und 3-w©,rtigen Elementen und zugleich viel

kieselsaurearmer (ca. 48—49% Si0 2) als die Chloritgneise.

Nach alledem erschieint ©in© Herleitung d©r letzteren von
einem Eruptivgest^ein oder einem altefren kristallinen Schiefer

ausgeschlossen, ©s bleibt somit nur die Moglichkeit bestehen,

dies© merkwurdige'n Gesteine auf vernaltnismaBig grob-

kornige, jedenfalls arkosieartige Sedi'meinte zuruckzufiihreln.

Zu demselben Ergebnis ist iibrigens G. Berg fur die Chlorit-

gneise des Riesengebirges gekommem21
), welch© nach der

umseitig zum Vergleicb mitgeteilten Analyse 3 chemisch uhd
nach der von G. Berg gegebeinen Besehreibung auch petro-

graphisch und geologisch recht gut mit den Chloritgneisen

des Elbtalgebiets ubereinstimmen. Die schlesischen Gestein©1

sind durch tlbergange fmit dichten Quarzchloritgesteinen ver-

bunden und umschlieBen auch ©in Kalklager. Die Ableitungt

19
) Am deutlichsten konnte diese Erscheinung am Chloritgneis

gegeniiber von Neu-Tanneberg jm Triebischtal (auf BlattTanne-
berg-Deutschenbora) festgestellt werden; die in dieser Gegend, ver-

breiteten Chloritgneise stimmen in jeder Beziehung mit denen
des Elbtalschiefergebiets siidwestlich von Pima uberein.

20
) 2. Aufl. der Erlauterung zu Blatt Wiesenthal-Weipert der

geol. Spez.-Karte des Kgr. Saclisen, Leipzig 1917. S. 25.

21
) G. Beeg, Die krystallinen Schiefer des ostlichen Riesen-

gebirges (Abh. d. Kgl. PreuB. Geol. L.-A. Neue Folge. Heft 68).

S. 108—111.
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von Chloritgneisen aus feldspatreichen Grauwacken zieht

auch F. Kretschmbr22
) bei dor Erklarung der Chloritgneise

der Umgegend von Zoptau in Mahren in Betracht; er ver-

weist dabei auf die teilweise sehr feldspatreichen und arkose-

ahnlichen Grauwacken, welch© groBe Teile des mittelboh-

mischen Prakambriums zusammensetzen. Ob diese Gestein©

auch fiir die Chloritgneise des Elbtalschiefergebiets zum Ver-

gleich heranzuziehen sind, laBt sich schwer entscheiden;

sicherer scheint ©s mir jedelnfalls, jene prakambrischein Grau-
wacken, welche streckenweise auch. Gerolle fiihren, in Be-

ziehung zu bringen zu der Weesensteiner Grauwackenfor-
mation u'nd den dichten Gneisen des Erzgebirges {siehe

unten).

2. Das Altpalaozoikum.

a) D a s 8 i 1 u r.

Umgrenzung.
An der Zusammelnsetzung dier als Silur anzusehenden

Schichtenreihe beteiligefn sich Kieselsichiefer, Hornsteine,

Tonschiefer u'nd Quarzsandstein.

P e t r o g r a p h i s c h e V e r h a 1 1 n i s s e.

Der Kieselschiefer (s2) besitzt die normal© Aus-

bildung wie )auch soi'nst im sachsisch-thuringischen Silur,

ist also ein dicht erscheineudes schwarzes, haufig von kleinen

weiBen Quarztrumer'n durchzogenes Gestein, welches toils

in 1—2 cm starke odor noch dicker© Platten, toils

auch nur in etwa 1 mm diinne iTafeln abgesondert und
durch zahllose Querklufte in parallelepipedische Bruchstiickei

oder scharfeckige Scherben zerlegt fist. Das Gestein ist

auBerordentlich sprode und baut sich aus winzigejn, moist

unter 0,001 mm und nur selten bis 0,01 mm im Querschnitt

messendein K6rnche;n von Quarz Und Chalcedon auf. Das
schwarze Pigment, welches in dem schwarzen Kieselschiefer

so reichlich jauftritt, daB selbst sehr dunn© Schliff© nur

schwer durehsichtig werden, be,steht aus feiinsten, ihror

GroBe naoh kaum inoch meBbaren Staubchein von kohliger

Substanz. Die chemische Zusammensetzung eines schwarzen

Kieselschiefers zeigt umstehende Analysei 1, deren Material

22
) F. Kketschmbe, Das metamorphe Diorit- und Gabbro-

massiv in der Umgebung von Zoptau (Mahren), (Jahrb. d. K. K.
Ueol. Reichsanstalt fur 1911), S. 164 u. 169.



voni Sandberg bei Wittgensdorf stammt, und deren Anferti-

gung icli der Freundlichkeit von Herrn Prof. R. Reinisch
verdanke. Neben dem rein schwarzen Kieselschiefer (Lydit)

kommen lauc'h noeh etwas hellere, nicht so stark won kohliger

Substauiz sdhwarz gefarbte Abarte'n vor. Wo diese fmit

der erstgeiianntein Art in diinnen Platten wechsellagern,

entsteheh ;auf dam Querbruch streifig ausseihende Gesteine.

Vielfaoh stehen die Kieselschiefer ohne jedes andere Zwi-

schenmittel an; zuweiLem stellen sich aber bald vereinzelt,

bald haufiger Zwischenlagen von heillgrauem, auf Spalt-

und Kluftflacheii braunlichrotem, kieseligem Schiefer ein,

der sich rauh anfuhlt, aber so'nst recht weich ist. Der-

1.
'

2.

Si
2 97,58 80,50

Ti
2 0,03 Spur

P
2
0- 0,05 1,71

Al
2 63

0,51 12,84

Fe
2 3 0,33 0,45

FeO 0,20 n. vorh:

MgO 0,13 0,08

CaO 0,37 3,20

Na
2

0,31 0,03

K
2 0,07 0,23

H
2 , 0,17 0,62

C 1,02 n. vorh.

Summe 100,77 99,66

1. Schwarzer Kieselschiefer, Sandberg bei Wittgensdorf (Blatt

Kreischa), Anal. E. Reinisch.
2. Helle Linse aus diesem Kieselschiefer, ebendaher, Anal.

R. Reinisch.

artig zusammengesetztei Gesteinskomplexe vermitteln die?

Verkniipfung der Lyditsoliicliten imit dem Komplex der Horn-
steine (Sandberg bei Wittgensdorf). Besondere Erwahnung
verdienen eigentumliche hellgraue odjecr gelblichgraue, im
Querschnitt bald kurz-, bald langlinsenforrmge Einschal-

tungen parallel der Schichtung des schwarzen Kieselschie-

fers. Sie werden manchmal bis iiber 30 cm lang und haben
entweder ein zugespitztes oder auch ein abgierundetes Ende.
Die Dicke betragt bis etwa 2 cm, schwankt aber an lang-

gestreckten Linsein oft so, daJB sich diese ian mehretren

Stellen etwas emschnuren und so aus mehreren einzelnen,

miteinander vereinigten Linsen zu bestehen scheinen. Die
Linsen setzen sich :aus durchsehnittlich etwas groberen
Quarzkornchen zusammen als der Kieselschiefer, mit dem
sie so fest verfloBt sind, daB sie sich nicht herauslosen

lassen. An ihrer Zusammensetzung beteiligt sich auBerdem
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noch ein anderes Mineral in Gestalt von winzigsten saulen-

formigen Kristallchen, die sich zu unregelmaBigen Haufehen
und Gruppen zusammenscharen, und die wahrscheinlich

einem Phosphat angehoren; die chemische Zusammen-
setzung einer solchen, auBerordentlich lang ausgezogenen
hellen Linse aus dem Kieselschiefer des Sandberges bei

Wittgensdorf zeigt die imter 2 mitgeteilte Analyse.

Auch echte Ptoosphoritknollen kommen im Kiesel-

schieferhorizont vor (z. B. Sandberg bei Wittgensdorf, N~ennt-

mannsdorf), sie scheinen aber verhaltnismaBig selten zu

sein. Sie wurden bisher nur in stark verwittertem Zustand©

in einzelnen Lesesteinen von Kieseilschiefer und in einem
wahrscheinlich mit diesem wechsellagernden, weichejren,

dunkeln Tonschiefer aufgefunden. Sie messen im Querschnitt

etwa bis 10 cm, in der Dicke ungefahr 2 cm.

Im Bereich der K o n t a k t m e t a m o r p h o s e wird der

Kieselschiefer in der Bichtung auf Graphitquarzit hin um-
gewandelt; jedoch wird dieser hochste Grad der Metamor-
phose erst im innersten Kontakt wirklich erreicht. In den

auBeren Zonen vollzieht sich zunachst nur eine mit Korn-

vergroBerung verbundene Umkristallisation der Quarz-

Chaloedon-Masse in eine Quarzmosaik, wahrencl eine Um-
wandlung des Kohlenstoffs zu Graphit hier noch nicht

erfolgt.

Der Hornstein (sh) stellt im ganzen einen milchig-

weiBen oder grauen, seltener rotlichen oder schwarzlich und
weiBlich geflammten Kieselschiefer dar und ist wie dieser

ein mikro- bis kryptokristallines, im Handstuck dicht cr-

schteinendes, sehr hartes und sprodes Kieselgeistein. Durch
zahlreiche Quersprung© sirid die Hornsteinplatten, derenj

Dicke nur selten 10 cm erreicht, und die mit grauem, weiB-

lichem oder violettem, seltener schwarzlichem Tonschiefer

wcchsellagern, gewohnlich in unregelmaBig polyedrische

oder in parallelepipedische Stiicke abgesondert. Durch
dunkelgraue bis schwarzlich© Hornsteinlagen wird die Ver-

kntipfung mit den iechten Kieselschiefern hergcstellt.

In der Kb n t ak t m e t a mo r p ho s © werden aus den
Hornsteinen gewohnlich© Quarzite, die sich von solchen

anderer Herkunft nicht unterscheiden.

Die silurischen Tonschiefer (ss) sind sehr feinschliechig©,

z. T. aber auch etwas sandige Gesteine. Hell©, grau©, teil-

weise kieselige und sehr dunnspaltend© Arfcen sind in

Wechsellagerung mit den Hornsteinschichten haufig; doch
kommen dabei auch 'dunkelrote oder violett© Abarten nicht
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selfcen vor. Wo schwarze Tonschiefer verbreitet sind,

wechsellagern sie wahrscheinlich mit Kieselschiefern (z. B.

zwischen Schmorsdorf und tiem Sandberg). Gegenwartig
ist dies aber nicht durch Aufschlusse zu beweisen.

Im Kontaktbereich werden die schwarzen Ton-
schiefer zunachst zu Knotensehiefern und dann zu Horn-
felsen (sieh© Erlauterung zu Blatt Pima, II. Aufl.) umge-
w,andelt. Die Knotchen bestehen im wesentlichen nur aus einer

Anhaufung von kohliger Substanz; auch in den Hornfelsen
war Andalusit- oder Cordieritbildung nicht nachzuweisen, isie

sind also vornehmlich Quarzglimmerhornfelse. Infolgedessen

besitzen sie in ©twas angewittertem Zustande fast} ein grau-

wackenartiges Aussehen. Andere schwarze Tonschiefer sind

zu Chiastolithschiefern metamorphosiert worden. Die hellen,

kieseligen Tonschiefer wurden im Kontaktbereich zu glim-

merigen Quarziten.

Der grauwackenartige Quarzsandstein (sq), der gegen-

iiber den anderen silurische
(
n Gesteinen nur sehr geringe

Verbreitung besitzt, besteht aus kleinen, vielgestaltigen

Quarzbruchstucken mit feinstem Quarzstaub und wenig
sericitischem Glimmer als Zwischenmasse; Feldspat (Plagio-

klas) ist nur in ganz vereinzeltein Bruchstiicken neben dem
Quarz nachweisbar. In geringer Menge treten noch Blatt-

chen Von farblosem Glimmer hinzu, welch© teilweise als

entfarbte ^Biotite kenntlich sind, ferner auch Kristallchen von
Zirkon. Pyrit ist in kleinen Haufchen oder in fein staub-

formiger Verteilung zusammem mit Brauneisenflockchen weit

verbreitet. Am beisten ist das Gestein auf (den Feldern

westlich von Nenntmannsdorf zu finden.

Die K o< n t a k t m e t a in o r p h o s e greift im wesent-

lichen nur die fein© Zwischenmasse des Gesteins an und
laBt daher sog. kristallin© Grauwacken ©ntstehen. Mog-
lieherweise ist ©in Teil der Quarzglimmerhornfelse aus fein-

kornigen Sandsteinen oder sandigen Schiefern entstanden.

Organisch© Roste22a
).

Die Kieselschiefer des Sandberges bei Wittgensdorf

waren die ©rsten Schichten des Elbtalschiefersystems,

welche sicher bestimmbare organische Reste geliefert hab©n.

R. Beck berichtet dariiber in der Erlauterung der ©rsten

Auflage des Blattes Kreischa (1892) S. 11: „Dieselben b©-

22 a) Vgl. dazu auch K. Pietzsch, Graptolithen aus dem Elbtal-

sehiefersystem, Ber. d. math.-phys.
v

Kl. d. K. S. Ges. d. Wiss.

Leipzig, 67. Bd., 1915, S. 270—289.
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stehen in sohr sparlichen, schlecht erhaltenen, aber wohl
als solche crkennbaren Graptolithen (Monograptus sp.) und
in sehr zahlreich der Gesteinsmasse eingebetteten mikro-

skopischen Steinkernen von Radiolarien, welche vollig mit
den durch A. Rothpletz (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges.

1880. S. 447) aus dem obersilurischen Kieselschiefer von
Langenstriegis unter dem Genusnamen Spongiosphaera be-

schricbenen Formen ubereinstimmen. Auch die von dam-
selben als Sphaerosomatiten bezeichneten Korperchen sincl

in gnofier Menge im Gestein eingestreut." Im Jahre 1893

haben dann W. Bergt und J. C. Moberg- ebenfalls auf

dem Sajidberg Graptolithenreste aufgefunden, welche
im Kgl. Mineralogisch-geologischen Museum in Dresden
(Zwinger) aufbewahrt werden; es handelt sich dabei

um Eormen, die ihrer mangelhaften Erhaltung wegen
nicht vollig einwandfrei bestimmbar sind, aber mit dem
spater von mir dort gefundenen Climacograptus Torn-

quisti E. u. W. Ahnlichkeit besitzen. Bei der B,evision

des Blattes Kreischa gelang es mir namlich, im
Jahre 1912 wieder an derselben Stelle eine groBere Menge
von Graptolithen zu sammeln; jedoch waren nur sehr wenige
davon gut bestimmbar. Eine viel groBere Ausbeute ergab

ein von mir im Jahre 1913 neu- entdecktes Vorkommen bei

Nenntmannsdorf. Zwar sind hier die Kielselschiefer nicht

im Anstehenden aufgejschlossen; da aber die Graptolithen

verkieselt im Kielselschiefer enthalten sind, so lieferten die

zahlreichen Lesesteine auf den Feldern eine g^oBe Menge
gut erhaltener und geinau bestimmbarer Graptolithen, die

ich an anderer Stelle a»usfiihrlich beschrieben habe. Insge-

samt wurden folgende Arten nachgewiesen

:

1. Auf dem Sandberg bei Wittgensdorf

Climacograptus Tornquisti E. u. W.
Climacograptus sp.

Monograptus lobiferus (M'Coy) E. u. W.
? Monograptus turriculatus Baebaxde

2. Nenntmannsdorf

Climacograptus sp.

Diplograptus sp.

Monograptus priodon (Bronn) E. u. W.

„ Flemingi (Salt.) var. primus E. u.W.

„ discus Toknquist

,, Sedgwicki Poetlock
lobiferus (M'Coy) E. u. W.
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Monograptus Becki (Bakrande) E. u. W.
„ exiguus (Nicholson) E. u. W.
„ spiralis Geinitz.

Die Eauna von Nenntmannsdorf gehort dem oberen
Llandovery und dem Tarannon an. Nur eineJ einzige Form,
namlich Monograptus Flemingi, kommt in England erst in

einem hoheren Horizont (Wenlock) vor, wurde aber ver-

schiedentlich auch schon in tieferen Zonen gefunden. Vom
Sand berg liegen verhaltnismaBig nur wenig Arten vor.

Die Schicht mit Monograptus lobiferus von hier diirfte

wohl den Nenntmannsdorfer Schichten im Alter gleichzu-

setzen sein; dagegen w^ird wahrscheinlich diejenige Zone,

welche auf dem Sandberg den Climacograptus Tornquisti

fiihrt, ein etwas hoheres Alter besitzen, da dieser Grapto-

lith in England schon im mittleren Llandovery auftritt

und auch in Schweden deutlich tiefer liegt als alle anderen
oben genannten Graptolithenarten.

Nach ihrem bis jetzt bckannten Fauneninhalt sind die

graptolithenfuhrenden Kieselschiefer des Elbtalgebiets Aqui-

valente des unteren GrapMithenhorizontes des Vogtlands,

der auch petrographisch gleich ausgebildet ist, und der

Stufe Ee! Mittelbohmens (Kuchelbader Graptolithenschiefer).

Schicht e ng liederung des Silurs unci all-

gemeine s tr a. tig nap hisch e Ver haltnisse.

Durch die Graptolithenfunde ist zunachst das obersilu-

rische Alter der Kieselschiefer sichergestellt. Wie iobe!n

angedeutet wurde, ist nun mit den Kieselschiefern der Horn-

steinkomplex durch Ubergangsschichten verknupft, die man
in dem AufschluB auf dem Sandberg bei Wittgensdorf be-

obachten kann, und die hier den fur mittleres Llandovery

bezeichnenden Climacograptus Tornquisti lieferten. Der
Hornsteinkomplex muB daher Jioch weiter ins Liegende

der Graptolithen fuhrenden Kieselschiefer, also mindestens

ins untere Llandjovery zu stellen sein. Den Quarzsandstein,

dessen Bruchstucke bei Nenntmannsdorf zwischen den Lese-

steinen von Hornstein und Kieselschiefer verstreut liegen,

kann man uberhaupt nicht mehr dem Obersilur, sondern

muB man bereits dem Untersilur zurechnen. Er ist jeden-

falls ein stratigraphisches Aquivalent der untersilurischen

Quarzite des nordwestlichen 'Sachsens und des Dubrauquar-

zites der Lausitz. Ob auch Tonschiefer im Untersilur des

Elbtalschiefergebietes vorhanden sind, laBt sich zurzeit noch

nicht entscheiden. Wo auf der Karte groBere Flachen mit
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Gala-Tarannon,
Ob. -Llandovery

Ober-
silur

der Farbe der silurisclien Tonschiefer angegebem sind, wie

z. B. bei Schmorsdorf, ist dies© Einzeichnung nur ein durch

Mangel an Aufschlussen verursachter Notbehelf. Die schwar-

zen Tonschiefer gerade dieses Gebietes schieinen mir iibri-

gens mehr ins Obersilur als ins UntersiLur zu gehoren und

sind vielleicht sogar noch ins Hangende der Graptolithen

fiihrenden Kieselschiefer des Sandberges zu stellen.

Fiir die Gliederung des Silurs des Elbtalschiefergebiets

ergibt sich also folgendes allgemeine Schema:

d) Schwarze lyditartige Kieselschiefer •

mit der Fauna von Nenntmannsdorf,
zuunterst mit Zwischenlagen von
grauen kieseligen Schiefern (mit

Monograpt. lobiferns, Sandberg) . )

c) Ubergangsschichten mit vorherr- \

schenden kieseligen Schiefern (mit ( Mittel-

Climacograptus Tornquisti, Sand-
|

Llandovery

berg) .1
b) Hornsteinschichten Unt.- Llandovery

a) Quarzsandstein Untersilur

Dieselben Silurhorizonte wie hier im Elbtalschiefergebiet

sind nahezu in gleicher Ausbildung auch in der Gegend
von Gorlitz und in der von Frankenberg bei Chemnitz vor-

handen. Durch letztere wird raumlich eine Verbindung mit

dem Vogtland hergestellt, wo der dem Llandovery und
Gala-Tarannon entsprechende Teil des Obersilurs (unterer

Graptolithenhorizont) ebenfalls von Kieselschiefern •mit

zwischengelagerten Tonschiefern gebildet wird. Fiir die

hoheren Silurzonen des Vogtlandes (Ockerkalk und oberer

Graptolithenhorizont von Wenlock- bzw. Ludlow-Alter) sind.

im Elbtalschiefergebiet bis jetzt keine Aquivalente nachzu-

weisen. Im Gorlitzer Gebiet habe ich friiber23) den machtigen
Kalkzug zwischen Ludwigsdorf und Bengersdorf als Ver-

treter dieses hoheren Obersilurs aufgefaBt. Nach meiner
heutigen Erfahrung ist er aber wahrscheinlich ebenso wie
die in seiner Nahe auftretenden diabasischen Gesteine schon
ins Devon zu stellen, wie dies seinerzeit auch E. Zimmee-
jviann schon befurwortete24

). Es sind somit im Gorlitzer

Palaozoikum gegenwartig Ablagerungen der oberen Abtei-

23
) K. Pibtzsch, L)ie geologischen Verhaltnisse der Ober-

lausitz zwischen Gorlitz, WeiBenberg und Mesky (Zeitschr. d.

D. Geol. Ges. 1909). S. 70.
24

) E. Zimmbemann, Das Palaozoicum bei Gorlitz und die

Auffindung devonischer Trilobiten daselbst, Z. d. D. G. G. 1908,
Monatsber. S 168.
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lung des Obersilurs noch nicht sicher nachgewiesen. Erst

bei Lauban treten Graptolithenschiefer auf, die man als ein

Aquivaient des vogtlandischen oberen Graptolitbenhorizonts

anzusehen hat. Wahrend somit das untero Obersilur von
Thuringen bis in die Lausitz iiberall in genau der glei-

chen Fazios entwickelt ist, kann dies fiir die obere Ab-
teilung bisher noch nicht sicher behauptet werden, wenn-
gleich wenigstens Anzeicben dafur vorhanden sind.

Das Untersilur ist im Vogtland vorwiegend in Ton-
schieferfazies mit untergeordneten Sandsteineinlagerungen

ausgebildet; aber im nordlichen Sachsen (Oschatz) und auch
in der Lausitz (Hohe Dubrau) herrschen Quarzsandsteine

vor. Es deutet sich dadurch jedenfalls eine nach Norden zu
vorliegende Landmasse an, die das thuringisch-sachsisch-

schlesische Untersilur als den nordlichen Toil der bohmisch-
mediterranen Eazies von der skandinavisch-baltischen Ent-

wicklung trennt, und die wegen der Vers^hiedenheit des

skandinavischen und des nordatlantisch-englischen Unter-

silurs wohl durch das Gebiet der heutigen Nordsee hindurch

mit dom kaledonischen Eestland in Zusammenhang gestanden

hat. In welcher Entfernung von dieser norddeutsehen Insel

oder Halbinsel das Untersilur des Elbtalschiefergebiets ab-

gelagert wurde, und ob es mehr dem nordsachsischen oder

dem vogtlandischen Untersilur ahnelt, kann gegenwartig

noch nicht entschieden werden, da bisher nur der Quarz-

sandstein von Nenntmannsdorf als Untersilur erkannt ist.

Im Obersilur kann die vermutete norddeutsche Landmasse
wenigstens ostlich der Weser kaum mehr vorhanden gewesen
sein, sondern durfte selbst unter den Meeresspiegel unter-

getaucht und mit Sedimenten iiberdeckt worden sein. Die

Tonschiefer des unteren Obersilurs sind namlich von Thu-
ringen durch Sachsen hindurch bis nach Schlesien iiberall

sehr feinschliechige Gesteine, und in den mit ihnen wechsel-

lagernden Kieselschiefern scheint groberes terrigenes Ma-
terial vollig zu fehlen, feineres aber mindestens stark in

den Hintergrund zu treten; die Kieselschiefer und Hornsteine

sind in der Hauptsache organogene Gesteine und entsprechen

wohl gewissen radiolarienfuhrenden Diatomeenschlicken der

heutigen Meere25
), sind aber andererseits namentlich wegen

25
) Die obersilurischen Kieselschiefer Sachsens sind nicht

etwa verkieselte Tonschiefer oder Kalksteine. Letztere Deutung
mdchte ich aber nicht von vornherein fiir diejenigen flintartigen

schwarzen Kieselschiefer ausschlieBen, die ich seinerzeit (Z. d.

D. G. G. 1909 S. 71) in dem Plumeckeschen Kalksteinbruche
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der Wechsellagerung mit schwarzen Tonschiefern keine

eigemtlichen TiefseeabLagerungen. Auf dieses wahrschein-

lich durch sakular verlaufende Krustenbewegungen ver-

ursachte Verschwinden der norddeutschen Landmasse, von
der vielleicht nur im nordwestlichsten Deutschland geringe

Reste iibrig blieben, sind die faunistischen Ubereinstim-

mungen zuriickzufuhren, die man zwischen den skandi-

navisch-baltischen, bohmisch-mediterranen und nordatlan-

lischen Ablagerungen vom hoheren Untersilur an feststellen

kann.

b) DasDevon.
Umgrenzung.

An der Zusammensetzung des als Devon anzusehenden
Teiles des Elbtalschiefergebiets betedligen sich deckenfor-

mige Ergiisse von Diabas und Pikrit, ferner diabasische

Tuffe, Tonschiefer und Kalksteine.

Petrograpliische V e r li a 1 1 n i s s e.

Die Diabase (D) sind fein- bis mittelkornige Gesteine
von der normalen Zusammensetzung und von ophitischer

bis gabbroider Struktur. Der Augit ist, wie gewohnlich
bei Diabasen des gefalteten Gebirges, bis auf geringe Kerne

westlich vom Vorwerk Emmerichswalde bei Gorlitz in verein-
zelten, etwa fingerstarken Schichten auffand, und in denen
Kalkspatrhomboederchen enthalten waren. Wenn dem Kalkstein
dieses Ludwigsdorf-Kengersdorfer Zuges, wie oben erwahnt, de-

vonisches Alter zukommt, so wiirden auch diese Kieselschiefer

zum Devon zu rechnen sein. Jedenfalls haben sie nichts .mit den
obersilurischen Kieselschiefem zu tun und sind wahrscheinlich
auch anders entstanden. Ich mo elite dies deshalb hervorheben, da-

mit nicht etwa eine Notiz von K. Andeee (Verschiedene Beitrage
zur Geologic von Canada, Marburg 1914. S. 462) in diesem Siime ge-

deutet werde. — Auch im Elbtalschiefergebiet fand ich im ober-

devonischen Kalkstein des Bruches von Albin Jentzsch in Borna,
allerdings nur im aufgehauften Blockmaterial unci nur ein einziges

kleines Stuck mit einer etwa zentimeterstarken grauen Kiesellage,

die im Diinnschliff dasselbe Bild bot und ebenso wie die schwarzen
Kieselschiefer des Pliimeckeschen Kalkbruches bei Emmrichs-
walde Karbonatrhomboeder enthielt. Alle diese mit Kalkstein zu-

sammen vorkommenden Kieselgesteine sind aber in ihrem g*anzen

Habitus vollig verschieden von unseren obersilurischen Kiesel-
schiefern, fiir welche sicherlich eine primare Entstehung als

Kieselgestein anzunehmen ist. wie es auch Ch. Baeeois fiir die

Phtanite von Anjou tut. (Memoire sur la Distribution des Grapto-
lites en France. Annal. de la Soc. Geol. du Nord. T. XX. 1892.

S. 171) ;
vgl. auch G. Geeim, Beitragv zur Kenntnis des Kiesel-

schiefers (Verh. d. phys -med. Ges. "Wurzburg N. F. Bd. 24.

Nr. 7. 1891).

Zeitscbr. d. D. Geol. Ges. 1917. 14
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vollig in uralitische oder chloritische Massen umgewandelt.
Infolge starker tektonischer Beanspruchung zeigen manche
Diabase geradezu Breccienstruktur, wobei die einzelnen

Mineralien vielfach zerbrochen und die Bruchstucke gegen-
einander verschoben sind.

P i k r i t wurde nur nordwestlich von Maxen in dem Ge-
stein einer kleinen niederen Kuppe nachgewiesen. Vielleicht

stellt er nicht bloB eine feldspatfreie Ausbildung oder

Schliere eines Diabases, sondern einen kleinen selbstandigen

ErguB dar, Weil in keinem der Maxener Diabase bisher

Olivin nachgewiesen wurde.

Im K o n t a k t b e r e i c h der Plutonite wurden in den dia-

basischen Gesteinen charakteristische Veranderungen hervor-

gerufen. Sie wurden zuerst von E. Beck genauer untersucht

und von ihm in Anlehnung an; W. Bergt als Amphibolitisie-

rung ider Diabase bezeichnet, da die wichtigste Verande-

rung in einer Umwandlung der Augite in Hornblendemine-
ralien besteht. Derartige bei der Kontaktmetamorphose
aus Diabasen entstandene korhige Hornblendegesteine bil-

den einen wichtigen Horizo'nt im kontaktmetamorphjen An-
teil des Schiefergebirges tod erleichtern dessen Gliederung.

t)ie kontaktmetamorphen Diabase wurden von H. Mietzsch
als Diorite bezeichnet, was aber wegen ihrer Genesis mit

dem heutigen Gebraucft dieses Begriffs nicht mellr zu ver-

einbaren 1st. Mietzsch ubertrug diese Bezeichnung ubrigens

falschlich auch auf die normalen Diabase.

Die diabasischen Tuffe (Dt) besitzen von alien

devonischen Gesteinen den breitesten Ausstrich. Sie sind

meist dickschieferig und haben schmutziggrune Farbe. An
ihrer Zusammensetzung nehmen chloritische Zersetzungs-

produkte, angewitterte Plagioklase, Apatit, Magnetit, Titan

-

eisen, Titanit, Kutil, Pyrit und Epidot toil; auch Kalkspat
ist meist sehr reichlich vorhanden. Bei -besonders starker

Anreicherung desselben kommt es geradezu zur Bildung

von Kalkschiefern. Solche Diabastuffe> mit Schmitzen und
Lagen von grauem Kalkstein mogen es gewesen sein, welche
Mietzsch veranlaBten, den gesamten Komplex der Diabas-

tuffe als ,,Kalktonschiefer'' zu bezeichnen. Die Tuffe sind

gewohnlich mit Tonschiefermaterial stark gemischt (Tuff-

schieier, Schalsteine) und wechsellagern vielfach auch mit

heller oder dunkler grauen Tonschiefern. Sie sind also im
Wasser zur Ablagerung gekommen, und die Diabase selbst

sind als submarine Ergiisse anzusehen.
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In der Kontaktmetamorphose erleiden die

Diabastuffe cine ahnliche Umwafldlurig wie die

Diabase; es werdiem aus ihneti ebenfalls Horn-
blendegesteine, die iaber eine schieferige Textur
besitzen. Durch die Verschiedenheit in der Zusam-
mensetzung des Ausgangsmaterials ist ein wechselnder Ha-
bitus der Kontaktgesteine bedingt. So sind neben den ge-

wohnlichen „schieferigen Hornblendegesteinen" namentlich

in der Umgegend von BerggieBhiibel, wo auBerdem die in-

tensivste Kontaktwirkung in Frage kommt, auch Aktinolith-

und Antliopliyllitschiefer, sowie gebanderte Augithornblende-

scliiefer vorlianden. Der Augit der letzteren besitzt die

optischen Eigenschaften -des Diopsicls (Salit). Die Ton-

scbieferzwischjenlagen erfuhren die gleichen Veranclerimgen

wie die sonstigen devonlschen Tonschiefer.

Die Tonschiefer (ts> des Devons sind sehr fein-

schliechige und diinnschieferige Gesteine.. bald von licht-

grauer, bald aucli von dunkler grauer, griinlicligrauer oder

auch schwarzer, bisweilen sogar violetter Farbung. Durch
Wechsellagerung sind sie sowohl mit Kalkstein wie mit

Diabastuffen eng verkniipft; nur selten setzen sie Kom-

s
plexe von groBerer Ausdehnung selbstandig zusammen. Wo
soiche auf der Karte erscheinen (wie zwischen Seidewitz-

und Gottleubatal), ist ihre Einzeichnung vorlaufig nur als

ein durch Mangel an Aufsehlussen bedingter Notbehelf an-

zusehen; jeder neue AufschluB kann das Kartenbild ver-

andern.

Im 'K o n t a k t b e r e i c h erfahren die Tonschiefer die

gewohnliehe Umwancllung in Knotenschiefer und Andalusit-

glimmerfelse.

Die Kalksteine (tk) sind fast durchweg auBerst fern-

kornige bis dicht erscheinende weiBliche oder ganz licht-

graue Gesteine. Sie sind bald diinnbankig geschichtet

(„Platte" der Steinbrecher), bald aucli vollig schichtungslos

(„Kaule"). Ihre chemische Zusammensetzung schwankt be-

trachtlich. Neben sehr reinen Kalksteinen sind auch soiche

mit reichlichem Mg- und' Fe-Gehalt vorhanden. Im Diinn-

schliff erkennt man in der feinkristallinen Kalkspatmasse
haufig Ouarzkornchen unci Pyritkristallchen, sowie kohlige

Substanz, welche einzelne Schichten der Platte schwarz
farbt. Die Kalksteinlager erreichen bis iiber 20 m Mach-
tigkeit. Durch Zunahme der diinnen Schieferbestege zwi-

schen den Kalksteinschichten und durch Wechsellagerung
mit Tonschiefer entstehen Schieferkalke und schlieBlich

14*
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Kalkschiefer, die aber beide nicht abbauwiirdig und daher
meist nicht aufgeschlossen sind. Fossilien wurden im Kalk-
stein. bisher nicht angetroffen, obwohl vor allem der iun-

geschichtete Kalkstein in seiner Klotzigkeit durchaus den
Eindruck eines organogenen, aus stock- odor kolonienbauen-

den Organismen gebildeten Gesteines macht.

Im K o n t a k t b e r e i c h wurden die devonischen Kalk-
steine zu Marmor 1 umgewandelt; die Beimengung von
Schiefermaterial bedingt die Entstehung von Kalksilikat-

gesteinen, wie sie z. B. in der Nahe von Weesenstein (ehe-

malige Papierfabrik, jetzt Bhadoonitwerke) als gebanderte
Hornfelse mit Diopsid, Hornblende, Titanit und Granat und.

bei BerggieBhubel als Granatfelse u. a. m. entwickelt sind.

Am letztgenannten Orte sind in den kontaktmetamorplien
Kalksteinen auBerdem Magneteisenerzlager entstanden.

Wenn auch der nichtmetamorphe Kalkstein an sich schon

nicht. unbetrachtliche Mengen von Eisen, toils als Pyrit,

toils in Form von Karbonat beigemengt enthalt und in-

folgedessen ockerig verwittert, scheinen die BerggieBhubeler

Magneteisenerzmassen doch nicht lediglich kontaktmeta-

morphe Brauneisensteinlager zu sein, welche vorher durch

Verwitterung aus dem Kalkstein entstanden waren; denn
das Verhaltnis der in iden BerggieBhubeler Lagern enthal-

tenen Eiserierzmengen zu den Marmor- Jund Granatfelsmassen

erscheint so stark zugunsten des Erzes verschoben, daB

man ohne die An'nahmei oiner Zufuhrung von Eisen bei

der Metamorphose nicht lauszukommen glaubt (Beck,

Stelznek-Bekgeat) .

G 1 i e d e r u n g des D e v o n s und a 1 1 g e m e i n e s t r a -

t i g r a p h i s c h e V e r h a 1 1 n i s s e.

Da die als Devon aufgefaBten Schichten des Elbtal-

schiefergebirges bisher noch koine Fossilien geliefert haben,

1st sowohl das geologische Alter wie auch die Schichten-

folge selbst nicht ohne weiteres festzustellen. Zur Ermitte-

lung der letzteren 1st der Umstand von Bedeutung, daB sich

in verschiedenen Teilen des Schiefergebirges, so besonders

bei Maxen, die Reihenfolge Diabas—Diabastuff—Tonschiefer

(bzw. Kalkschiefer)—Kalkstein mehrfach wiederholt. Wenn
auch das Lagerungsverhaltnis des Diabases zu den Tuffen

moglicherweise nicht uberall genau das gleiche ist, und
wenn auch durch Tuffschiefer tJbergange zwischen Diabas-

tuffen und Tonschiefern angedeutet sind und Diabastuffe

und Toinschiefer auBerdem noch miteinander wechsellagern,
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so scheint sich doch ganz. allgemein eine Stufe mit Diabas

und Diabastuffen von einer Abteilung- mit Tonschiefern unci

Kialksteinen abtremnen zu lassen. Die machtigen Kalkstein-

lager liegien immer im Tonschiefer, nicht im Diabastuff, und
sind durch Kalkschiefer mit den selbstandig auftretenden

Tonschiefern stratigraphisch eng verkniipft. Ob allerdings

die letzteren sich1 als ©ine selbstandige Stufe zwischen die

Diabasstufe und die KaLksteinlager einschalten oder, was
mehr Wahrscheinlichkeit fiir jsich hiat, die allgemeine Reihen-

folge lautet ,,Diabasgesteine—Kalkstein—Tonschiefer", ist

noch nicht endgiiltig zu entscbeiden. Els soli claher hier

lediglich von einer Diabasstufe und einer Kalksteinstufe

gesprochen werden, wobei die Tonschiefer in der Haupt-

sache zur letzteren gezogen werden. Die Festsfcellung einer

genaueren Zonenfolge und besonders einer eingehenden G-lie-

'

derung des Kalkstein-Tonschiefer-Komplexes muB spaterer

Zeit vorbehalten bleibeU.

Fiir das Altersverhaltnis der Diabas- und der Kalkstein-

stufe ist der [Umstand von Bedeutung, daI5 die erstere an
einer ganzen Reihe von Stellen an schwarze obersilurische

Kieselschiefer angrenzt; dies scheint mir dafiir zu spreehen,

dafi sie zeitlich dem Obersilur naher liegt als die Kalkstein-

stufe, und zwar kaUn sie auch nur junger sein als der

schwarze Lydit, well :clieser seinerseits das jiingste G-lied

des elbgebirgischen Silurs ist. Es ergibt sich somit einmal

uberhaupt die Berechtigung, -die Diabase und Kalksteine

sowie die mit ihnen vergesellschafteten Tonschiefer als

Devon aufzufassen, andererseits ist dadurch auch dais hdhere

Alter der Diabasstufe gegenuber der Kalksteinstufe wahr-
scheinlich gemacht.

Nach seiner Ausbildung fiigt sich das Devon desElbtal-

schiefersystems in die vom rechtsrheinischen Gebiet durch
Harz, Thiiringen und Vogtland nach Schlesien26

) und Mahren
verfolgbare Fazios ©in, die in deutlichem Gregensatz sowohl

zu der eiiglisch-skandinavischen, wie zu der bohmischen unci

der alpinen Entwicklung dieser Formation steht. In dem
genannten quer durch Deutschland hindurch gehenden1 Zuge

26
) Die machtigen Kalksteinlager, die nordlich von Gorlitz

zwischen Ludwigsdorf und Rengersdorf auftreten, und die nur in

ihrer JSahe vorkommenden Diabase und Diabastuffe (vgl. geo-
logische Tibersichtskarte, Tafel II, in iZeitschr, d. Deutsch. Geol.
Ges. 1909) sind, wie oben erwahnt, wahrscheinlich zum Devon
zu stellen, und nicht, wie ich es friiher annahm, noch zum Ober-
silur.
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finden wir iiberall eine deutliche Sedimentationsliicke im
Unterdevon; erst dessen holier© Schichten sind stelleiiweise

wieder vorhanden, und zwar als ziemlich grobklastische

Sedimente (Sandsteine). Im Mitteldevon setzt iiberall die

Forderung der diabasischeu jLaven ein, die bis ins Ober-
devon anhalt; im Unterdevon sind Diabasergiisse und Tuffe

noch nicht eingeschaltet, und andererseits sind im Kulm
diese vulkanischen Ausbriiche bereits wieder zur Ruhe ge-

kommen. In Thiiringen, dem Vogtland und Avohl auchi im
ganzen ubrigen Sachsen fehlt echtes Unterdevon anschei-

nend vollkommen27
), so daB hier im mittleren Deutschland

wahrscheinlich eine Halbinsel („Thuringer Halbinsel";

Fkech, Lethaea palaeozoica, Karte III) vom nordeuropai-

schen Kontinent in das mitteleuropaische Unterdevonmeer
vorsprang.

In den Devonschichten des Elbtalschiefergebiets durften

unterdevonische Schichten ebenfalls nicht vorhanden seim
Man kann vielmehr unit ziemlicher Sicherheit annehmem
daB die Diabaseruptionen hier zeitlich ungefahr mit den-

jenigen im ubrigen mitteldeutschen Devonzug zusammen-
falien, also vor lallem dem mittleren Devon angehoren. Die'

Kalksteinstufe, welche, wie wir obeil sahen, jiinger als die

Diabasstufe sein muB, wiirde dann hochstwahrscheinlich

oberdevonisch sein und sich auf' diese Weise' zwanglos der

durchweg vorherrschend kalkigen Ausbiidung des Ober-

devons in: dem genannten mitteldeutschen Devonzug: ein-

ordnen. Da die Diabastuffe mit Tonschiefer wechsellagern..

also im Wasser zur Ablagerung gekommen sind, ist die

,,Thuringer Halbinsel" zur Zeit des Mitteldevons verschwun-
den; die entstandene Flachsee, in welcher die Diabaserup-

tionen stattfanden, hat sich nach clem Oberdevon zu noch
erhalten, aber an zahlreichen Stellen weiter vertieft, cla

das Oberdevon oft in wahrscheinlich bathyaler Cephalopoden-

fazies ausgebildet ist. Es vollzog sich auf diese Weise iin

mittleren Deutschland der umgekehrte Vorgang wie in Boh-
men, wo das unter- und mitteldevonische Meer sich im
oberen Mitteldevon verflachte und im Oberdevon dann uber-

haupt verschwunden ist; von diesem Zeitpunkte an blieb

die bohmische Masse, abgeseheii von den Kandgebieten, bis

in mesozoische Zeit hinein Festland.

-<) Die auf den vogtlandischen Blattern der geologischen Spe-
zialkarte bisher der Ubereinstimmung der einzelnen Blatter wegen
noch beibehaltene Bezeichnung ,

5
Thuringisches Unterdevon" ist.

neuerdings durch ..Mitteldevon" ersetzt worden.
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O b e r d e von: Kalksteinstufe

Fur das Eibtalschiefergebiet lafit sich iiach diesen Aus-

fuhrungen das Devon ungefahr folgendermaBen gliedem:

Tonschiefer, wahrscheinlich im
unteren Teile mit Einlagerungen
von

Kalkstein,

Schieferkalk.

v
Kalkschiefer,

^. , 4. . I Diabastuft'e und Schalsteine,
Hitteldevon: Diabasstufe

j Diabasergtisse .

c) Der Kulm.
U m g renz n n g.

An der Zusammensetzung der als Kulm zu betrachtenden

Schichten des Elbtalschiefergebiets beteiligen sick Ton-

schiefer, verschiedene Arten von Grauwaeken, Kalkstein

und eigentumliche Kieselschiefer - Hornstein - Breccien und
-Konglomerate.

P e t r o g r a p li i s c h e V e r h a It n i s s e.

Die Tonschiefer (cu) besitzen hellgraue, grlmlich-

graue bis schwarze Farbe, welch letztere sie der reichlichen

Beimengung von kohligen Teilchen verdanken. Infolge Oxy-
dation dieses Pigments bleiclien sie oft aus und erscheinen

beim unregelmaBigen Fortschreiten dieses Vorganges, na-

mentlicli wenn das Gestein noch dazu verdriickt ist, fleckig

(z. B. im Bahratal unterhalb von Gersdorf). Die tiefsclivrarzen

Tonschiefer, die lu. a. beim Bahnhof Burkhardtswalde-Maxen
aiistehen und sich auf den Spaltflachen gem mit leder-

braunen Rinden uberziehen, erinnern an die Posidonien-

schiefer des Harzes; jedoch wurden Fossilien noch nicht

in ihnen gefunden, moglicherweise infolge der transversalen

Schieferung der Tonschiefer. Diese kann man vor allem

dort sehr deutlich, namentlich auf dem Querbruche des Ge-
steins, feststellen, wo die scliwarzen Tonschiefer mit feinen

grauwackenartigen Schichten (Ziegelei Friedrichswalde) oder
mit grauen Tonschieferlagen wechsellagern. Derartige geban-
derte Tonschiefer treten u. a. auch siidwestlich von der
Villa Koosen im Miiglitztal auf. Die dunkelgrauen Ton-
schiefer sind hier auBerdem in einzelnen schmalen Zonen
besonders leicht in dunne und .dabei hinlanglich groBe
Platten spaltbar, so daB sie friiher in mehreren Briichen

als Dachschiefer abgebaut .wurden. An der Zusammen-
setzung der Tonschiefer beteiligen sich vorwiegend Quarz
in winzigsten Kornchen und kaolinische, glimmerige und
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chloritische Mineralien; gelegentlich reichlicher hinzu-
tretende Eisenglanzschiippchen bewirken eine violette Far-
bung des Gesteins.

In der Kofltaktmetamorplose sind aus den kul-

mischen Tonschiefern in der auBeren Zone Knotenschiefer,
in der innerem Quarz-Glimmer- bzw. Oordierit-Hornfelse ge-

wOrden je nach der letwas schwankelnden' Zusammensetzung
des Ausgangsmaterials. In den Knotenglimmerschiefern von
der Jonasmiihle bei BahnhOf Burkhardtswalde-Maxen ist

iibrigens durch B,. Beck auch Brookit als Kontaktmineral
nachgewiesen worden.

Die Grauwacken gehen z. T. durch KornvergroberunGr
aus den 'Tonschiefern hervor, wie mian es gegenuber vom
Baihnhlof Biirkhardswaldo-Maxen beobachten kanU. Dies?

Grauwackenschiefer wechsellagern dann selbst wieder in

diinnen Schichten 'mit Tonschiefern und mit noch groberen
echten Grauwacken. Letztere kommen jedoch auch. selb-

standig in machtigeren Banken mit nur verhaltnismaBig

dunnein Zwischjelnlagen von Tonschiefern vor. An der Zu-

sammensetzung der Grauwacken beteiligen sich vorwiegend
Bruchstiicke von Quarz, Quarzit, Feldspat, Fetzen von
Glimmer, Chlorit, 'tonige Massen und kbhlige Substanz. Im
einzelnen ist 'naturlich die Zusammensetzung der Grau-

wacken sehr wechselnd. Benierkenswert ist aber, daB.der

Feldspat gegenuber dem Quarz nur selten stark zuriicktritt;

er gehort meist zum Plagioklas, seltener zum Orthoklas

und Mikroklin. Normale kornige Grauwacken von grauer

Farbe sind im Bahratal unterhalb von Gersdorf durch einen

StraBenanschnitt aufgeschlossen. Sie sind hier in etwa 1 cm
dicke Platten abgesondert, die auf den Schichtflachen zahl-

reiche siiberweiBe Glimmerblattchen fuhren und in etwa

1/2 ni machtigen Banken mit feinkornigen, melrr schief-

rigen Gnauwacfce!n Und mit nellgrauen Tonschiefeirn wechsel-

lagern. Dunkle bis schwarze Grauwacken 'trifft man' welter

abwarts im Bahratal in einem StraBenanschnitt bei der

Ziegelei Friedrichswalde, ferner auch gegenuber vom Bahn-

hof Biurkhardswalde-Maxen. In beiden Fallen' ist die Be-

teiligung von Feldspatbruchstucken an der Zusammen-
setzung der Grauwacken sehr goring. — Ein starker Gehait

an Chlorit ist im liegendsten Telle der Kuimschichten des

Miiglitztales zu bemerken; gleichzeitig stellen sich hier auch

sehr reichlich Plagioklasbruchstucke ein, und als Zersetzungs-

bzw. Neubildungsprodukte finden sich Kalkspat, Eisenerze
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amd sogar Titanit; alles dies weist auf eine Aufarbeituug

von Diabasmaterial Jiiii. Ini Handstiick erinnern diese griin-

lichgrauen, feinkornig-schieferigen Gesteine teilweise stark

an Schalsteine ; ies liegt nahe, sie als solche aufzufassen

und zum Devon zu stellen, jedoch spricht ihre schichten-

weise Wechsellagerung mit normalen, chloritfreien Grau-
wackenschiefern und mit dunkelgrauen Tonschiefern mehr
fiir Zugehorigkeit izur kulmischen Schichtengruppe. Siidost-

lich von Villa Koosen besitzen derartige, hier etwas grobere

Grauwacken einen so bedeutenden Gehalt an Kalkspat, daB
man das Gestein !als Kalkgr au wacke bezeichnen kann.

Auch in dem StraBenanschnitt bei der Ziegelei Friedrichs-

walde fiihren die grobkornigen Grauwacken teilweise reich-

lich kohlensauren 'Kalk. Aus den schwarzen Kalkgrauwacken
gehen hier schwarze, !sandige Kalksteine hervor, die

aber ebenfalls nur in leinzelnen, hochstens 20 cm mach-
tigen Schichten auftreten und deshalb kartographisch nicht

abgehoben werden konnen. Auf angewitterten Flachen sol-

•cher dunkler Kalksteine erkennt man schon mit unbewaff-

netem Auge zahlreiche klastische Quarzkornchen, daneben
auch vereinzelte, etwa 1 cm groBe, herausgewitteirte Kri-

noidenstielglieder. Zu solchen mogen auch die einzelnen

groBeren Kalkspatspaltflachen gehoren, die man auf frischen

Bruehflachen des Gesteins aufblitzen sieht. Durch Wechsel-

lagerung der Kalksteine, Grauwacken und Tonschiefer in

hochstens 0,30 m machtigen Banken entstehen schwarze,

gebanderte Gesteine. Die Tonschieferschichten darin sincl

oft durch Kieselsaureinfiltration kieselschieferartig erhartel.

Eine kartographische Trennung der Grauwacken und Ton-

schiefer ist wegen der ganz allgemein verbreiteten Wechsel-

lagerung dieser Gesteine nur in beschranktem MaBe< und un-

sicher durehfuhrbar; auf der beigefiigten Ubersichtskarte

wurde sie deshalb uberhaupt unterlassen.

Im K o n t a k t b e r e i c h der Tiefengesteine gehen au.3

den kulmischen Grauwacken und Grauwackenschiefern je

nach ihrer Zusammensetzung und der Intensitat der Kontakt-

wirkung verschiedene Gesteine hervor. In der auBeren

Kontaktzone kind kulmische Grauwacken wenig verbreitet,

dagegen isind sie in der inneren mehrfach nachweisbar.

Hierher gehoren 'z. B. die Kontaktfelse, welche im Lock-

witztal am Blauberg aufgeschlossen sind: Gordierithornfelse,

Quarzglimmerfelse mit Granat und Oordierit, Graphit fiih-

rende Quarzite; untergeordnet finden sich auch Kalksili-

kathornfelse (entsprechend den kalkigen Grauwacken).
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Die als Kieselschiefer-Jffornstein-Breccien und
-Konglonierate (cub) bezeichneten grobklastischen Gesteine
zeigen einerseits alle Ubergange von einer Breccie

oder einem Konglomerat bis zu einem Sandstein, anderer-

seits gehen sie durch allmahliche Zunahme des oft nur
sehr sparlichen feinschliechigen, schwarzen Zements in

schwarze Tonschiefer iiber. Derartige Gesteine lassen sich.

vom Blauberg im Lockwitztale an iiber den Langen Berg,

den Kalberbusch, den Hahnenwald, den Kanitzberg bei

Bwkhlardswalde und den Geiersberg bei l\
TeiintmannsdOrf

in einer stellenweise bis 400 m breiten Langszone durch.

das ganze Elbtalschiefergebiet hindurch in ausgezeichneter

Weise verfolgen, da sie schwerer verwittern als die Um-
gebun,g und, inftolgedessen die sanft nacli Nordost geneigte

fast ebene Landoberflache meist in flachen Kuppen iiber-

ragen. Eine ganze Anzahl von Gruben, in denen das Ge-
stein zum Beschottern der Wege gewonnen wird, bieten

gute Aufschlusse. An der Zusammensetzung dieser eigen-

artigen Gesteine nehmen vorwiegend Bruehstucke von
schwarzem und dunkelgrauem obersilurischen Kieseischiefor

und von lichtgrauem obersilurischen Hornstein teil, daneben
auch heHere graue und schwarze Tonschiefer, so daB die

Breccien namentlich in Hirer kleinkornigen, sandsteinartigen

Ausbildung ein schwarz unci weiB gesprenkeltes Aussehen
besitzen. Gewohnlich haben die einzelnen Gesteinskompo-

nenten die Form langgestreckter, im Querschnitt linsen-

formiger Korper oder langer, flacher Scheiben. Da sich

diese auBerdem noch einander parallel lagern, erhalt man
vielfach den Eindruck, daB es sich um ein im Gebirgsdruck

zerpreBtes, ursprunglich gebandertes Kieselschiefergestein

handelt.

In der Tat hat man diese Gesteine bisher fur lagenformig

gebanderte oder „aus lauter Schmitzen und schmalen Lagen
von verschieden gefarbtem, teils von Kohle geschwarztem,

toils lichtem Quarzit" (Beck, Geol. Fuhrer, 2. Aufl. S. 190)

bestehende Kieselschiefer gebalten, welche durch den Ge-

birgsdruck zertrummert worden sein sollen (Ceednees Unter-

devon). Dabei seien die einzelnen Lagen und Schmitzen

vielfach gegeneinander verschoben worden, haufig seien

„die weicheren Lagen vollig zermalmt, die harten

dagegen in eckige Leisten und Pflocke zerbroclien, die

alsdann in der fein zerriebenen und ausgewalzten

weicheren Masse wie in einem Teige liegen. Der Quer-

bruch des Gesteins bietet vollig das Bild einer Breccie dar;.
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Wahrend der Langsbruch grobstengelig oder schulpig er-

scheint" (Beck, Erl. BerggieBhiibel, 1. Aufi. S. 24). Die-

selbe Anscbauung vertritt B,. Beck auch in der zweiten-

Auflage seines Fiihrers durcix das Elbtalgebiet.

Es sprechen jedoch gowichtige Griinde gegen eine der-

artige rein tektonische Entsteliung dieser eigenartigen

Breccie.

Die KieselscMefer-Hornstein-Breceien besitzen stellen-

weise eine Ausstrichbreite von iiber -400 m; legt man einen.

mittleren Fallwinkel der Schichten von etwa 60 zugrunde,

so bleibt jmmer noch eine auBerordentlich groBe Maeh-
tigkeit der Breccienzone iibrig, auch wesnn man eine Ver-

groBerung dier Ausstrichbreite durch tektonische Wieder-
holungen in Betracht zieht. Immerhin wiirde die Entstehung

der kolossalen Breccienmassen durch tektonische Vorgange-
schwer zu erklaren sein, da sie ja nahezu ausschlieBlich

aus obersilurischem Kieselschiefer und Hornstein gebildet

sind; diese bauen beide zusammen einen" kaum ebenso

machtigen Schichtkomplex auf, wie er in der Brecciengruppe

vorliegt, und konnen daher letztere nicht lediglich durch
Zerpressung geliefert haben. Dazu ist noch zu bedenken.

daB in den Breccien Kieselschiefer und Hornstein recht

gleichmaBig gemengt enthalten sind, daB aber im Ober-
silur nur in den Obergangsschichten zwischen Hornstein- und
Kieselschieferzone beide Gesteine in einer annahernd ver~

gleichbaren Vergesellschaftung vorkommen. Es ware ein

kaum denklicher Zufall, daB sich eine durch tektonische

Vorgange verursachte Breccienbildung gerade nur innesrhalb-

einer einzigen, noch dazu nicht iibermaBig machtigen

Ubergangsschicht abgespielt hatte; es waren daim sicher

auch andere altpalaozoische Schichten von dieser Breecien-

bildung mitbetroffen worden.

Bei der Annahme einer tektonischen Entstehung der

Breccien ware ferner zu erwarten, daB wenigstens vereinzelt

noch groBere abgequetschte oder abgedrehte Schollen oder

Blocke des unzerpreBten Ausgangsgesteins erhaiten ge--

blieben waren, aber auch dies ist nirgends der Fail.

Vielmehr ist die Breccie uberall auffallend gleich-

maBig aus ziemlich gleich groBen, selten iiber 1 cm dicken

und etwa 10 cm langen flachen Scheiben der oben ge-

nannten Komponenten zusammengesetzt.

Gerade die Form der Gemengteile der Breccie und deren.

ungefahr parallele Anordnung* deutet entschieden auf Was--
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sertransport hin. Die ischeibenformige Gestalt der Geschiebe
'

ist bei plattig abgesonderten Gesteinen, wie es die ober-

silurischen Hornsteine und Kieselsehiefer sind, nicht welter

auffallig. Besonders beachteriswert ist es aber, daB sich

neben den scheibenformigen Gemengteilen an mehreren
Stellen (Kanitzberg, Langer Berg) auch deutliche Gerolle

gefunden haben, welcbe etwa apfelgroB sind und einzeln

innerhalb der aus scheibenformigen Gemengteilen bestehen-

den Breccie liegen. Bezeich'nenderweise bestehein dies© Ge-

rolle nicht aus demselben Material wie die flachen Scheiben,

sondern aus einem lichten Oder schwarzen, deutlich kor-

nigen Quarzit und aus Quarz (Phyllitquarz). Derartige Ge-
steine finden sich aber nirgends im Elbtalschiefergebiet

,in Wechsellagerung mit den lobersilurischen Kieseisehiefor-

und Hornsteinschichten, die das riibrige Material der Breccie

n

lieferten. Bei der Annahme einer tektonischen Entstehung

der Breccien aus diesen Obersilurschichten ware es dann
schwer erklarlich, wie Gerolle dieser dem Obersilur frem-

den Gesteine mit in die Breccie hineingeraten sein konnteln.

Dazu kommt, daB die Gerolle nicht ganz regellos in der

Breccie verstreut liegen, sondern sich in mehrere Zonen
a'nordnein, die etwa 1—1,5 m voneinander entfernt sind

(Kanitzberg bei Burkhardswalde).

SchlieBlich ist noch darauf hinzuweiseiri, daB di© Breccie

nicht in ihrer ganzen, auf der Karte eingezeichneten Breite

aus gleich grobklastiscbem Gestein besteht, sondern daB
sich in ihrem Komplex mehrfach, z. B. im Kanitzgrund,

eine bankweise Wechsellagerung von Breccien, mehr oder

,

minder grobern Sandstein und sogar vereinzelt von schwar-

zem Tonschiefer feststellen laBt, wobei allerdings die Brec-

cienbanke an Zahl und Machtigkeit weit uberwiegen. Der
Sandstein' besteht aus genau denselben Gesteinskomponenten
wie die Breccie selbst, aber in einer viel geringeren Korn-
groBe; meist sind die Sandstein© rein kornig, bisweilen

nehmen sie aber ein etwas schieferiges Gefuge an. Unter
den schwarzen Tonschiefern findet man Banke, welche noch
einzelne, meist kaum talergroBe Scheiben von Kieselschiefer

oder Hornstein enthalten und so eine enge petrographische

Verkniipfung der Tonschiefer mit den Breccien dartun. An
anderen Orten, z, B. gegeniiber vom Bahhhof Burkharcls-

walde-Maxen, kommen in dem mit der Breccie wechsel-

lagernden schwarzen Tonschiefer neben Scheiben von
Kieselsehiefer und Hornstein auch gut gerundete Gerolle
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von demselben grauen und schwarzen Quarzit wie in der
Breccie des Kanitzberges, daneben aber auch Gerolle von

feldspatreicher korniger Grauwacke vor.

Nach alledem glaube ich nicht daran zweifeln zu diirfen,

dafi in den Kieselschiefer-Hornstein-Breccien und -Konglo-

meraten tatsachlich keine tektonischen Breccien, sondern

cchte Sedimente vorliegen. Es soli damit aber nicht in

Abrade gestellt werden, da£ diese Breccien noch eine starke

tektonische Beanspruchung erfaliren haben, durch welche
cine gewisse Auswalzung der Gemengteite und auch eine

Schwanzung mancher Gerolle zu erklaren ist. Gerade das

\'orhandensein dieser Streckungserscheinungen, welche auf

die spater zu besprechenden tektonischen Ereignisse nach
Ablagerung des Kulms zuruckgefiihrt werden miissen,

deuten mit Sicherlieit auf die vo r t e k t o n i s c h e Natur
der Breccie.

Bei der K o n t a k t m e t a,m o r p h o s e ergaben sich in-

foIge der vorwiegenden Beteiligung von Kieselschiefer und
Hornstein an der Zusammensetzung der Breccie im inneren

Kontakthof graphitfiihrende Quarzite. Der Graphit ist aber

bei ihnen nicht gleichmaBig durch die ganze Masse verteilt,

wie in den aus den obersilurisclien Kieselschiefern hervor-

gegangenen Graphitquarziten, sondern es finden sich, ent-

sprechend der Beteiligung von Hornsteinseheibchen an der

Zusammensetzung der Breccien, innerhalb der Graphitquar-

zitmasse zahlreiche 1 mm bis 1 cm dicke Schmitzen, die

ledigiich aus einer Mosaik von Quarzkornchen olrne Bei-

mengung von Graphit bestehen. In besonders stark meta-

niorphem Gestein treten diese hellen Quarzitschmitzen an
^Xenge zuriick, so daB dann die Unterscheidung des Ge-
steins von einem echten, aus obersilurischem Kieselschiefer

liervorgegangenen Graphitquarzit erschwert wird (Iiock-

witztal). Jedoch ergeben sich dann, namentlich beim An-
wittern des Gesteins oder bei mikroskopischer Untersuchung
sichere Anhaltspunkte fur die Unterscheidung. In den weni-

ger stark kontaktmetamorphen Breccien ist die urspriing-

liche Struktur natiirlich entsprechend weniger verwischt;

die Tonschieferscheibchen sind hier zu Knotenschiefer oder

auch zu Chiastolithschiefer umgebildet. Auch im starker

mefeamorphen Gestein, z. B. in einem Steinbruche ostlich

von Gombsen und am Fahrweg nach Maxen siidlich von
Tronitz sind Saulchen von Chiastolith schon mit imbewaff-
netem Auge festzustellen.
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-Schichtenglieder ung cles Kulms unci all-
gemeine s tr Ja tiigrlap hi sch'© Ver haltnisse.

In den als Kulm beschriebenen Gesteinen haben sich

bisher auBer unbestimmbaren Krinoidenstielgliederchen noch
keine Eossilien gefunden. Die Altersbestimmung 1 dieser Schich-

tengruppe und ihre Gliederung muB daher wie beim Devon
;nach vergleichend stratigraphischen Gesichtspunkten erfolgan.

Am auffalligsten ist Von dell kulmischen Schichten

des Elbtalschiefergebiets entschieden die Kieselschiefer-

Hornstein-Breceie. Aus ihrer Zusammeinsetzung laBt sicli

zunachst schlieBen, daJ3 sie jiinger sein muB als Obersilur.

Sie konnte demnach' devonisch sein. Da wir die vorhin

beschriebene, aus Diabasgesteinen, Kalkstein und Tonschiefer

zusammengesetzte Schichtengruppe dem Mittel- und Ober-

devon zureehnen diirfen, so kame nur das hdhere Unter-

devon in1 Frage, das ja tatsachlicli in den deutschen Mittel-

gebirgen vielfach klastisch ausgebildet ist und transgredie-

rend uber dem Silur liegt. Als unterdevonisch sail .auch

H. Credner den ,,gebanderten' Hornschiefer'' an, der durcli

Zerpressung die Breccien geliefert haben soli. Gegen eine

derartige Altersstellung der Broccieri sprechen aber ent-

schieden deren Lagerungsverhaltnisse. Einmai liegt namlich

die mitteldevonische Diabasgruppe an vielen Stellen un-

mittelbar auf obersilurischem Kieselschiefer, und nirgends

ist idabei auch nur eine Spur von der so machtigen Stufe

der Brecciengruppe vorhanden. Sodann ist die letztere durch

W'echsellagerung und Ubergangsgesteine aufs engste mit

den anderen, oben als Kulm beschriebenen Gesteinen ver-

kniipft, die infolgedessen samtlich auch ins Unterdevon ge-

stellt werden miiBten; dies ist aber erst recht unmoglich.

Andererseits ergeben sich an mehreren Stellen Anhalts-

punkte dafiir, daB die als kulmisch' betrachteten schwarzen

Tonschiefer unmittelbar im Hangenden der oberdevonischen

Kalksteinstufe liegen'. So schlieBen sich z. B. im Seidewitz-

tal an das Hangende der steil nach N zu einfallenden

Kalksteine und Tonschiefer unter dem glieichen Fall-

winkel schwarze Tonschiefer von genau demselben Habitus

an, wie Sie weiter talabwarts in dem groBen Kulmzug auf-

treten, und wie sie auch beim Balinhof Burkhardswalde-

Maxen aufgeschlbssen sind. Bei alien Versuchen, Idas Alters

-

verhaltnis der als kulmisch betrachteten Schichten zu

den bisher beschriebenen silurischen und devonisehen Schich-

ten zu ermitteln, wird'man dazu gefiihrt, daB sie jiinger sein
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iaussen als diesc, daB ihnen also in dor Tat kulmisches Alter

zukommt.

Was die Gliederung dieses luiLmischenSchichterikomplexes

im einzelnen anlangt, so machen die grobstiickigen Kiesel-

schiefer-Hornstein-Breccien zwar den Eindruck eines G-rund-

konglomerates, und der Umstand, daB ihre siidwestliehe

Verbreitungsgrcnze verschiedeiie Gcsteinszonen spitzwin-

kelig abschneidet, scheint dies zu bestatigen. Doeh kann es

sieh hier sehon deshalb iim keine normale, stratigraphische

Grenze oder Transgressionsgrenze handeln, weil die Breceien

nahezu ausschlieBlieh aus obersilurischen G-esteinen be-

stehen; dagegen sincl in ihnen Bruchstiicke devonischer Ge-

steine. iiber die ja die Breccie aueh transgrediert ware, ent-

weder iiberhaupt nicht, oder doch mindestens nur so spar-

lich enthalten, daB bisher nicht eine Spur davon aufgefunden

-\vorden ist.

Femer wurdie sehon oben auf die tlberlagerung der ober-

;i<:>vonischen KalKsteingruppe dureh sclrwarze kulmische Ton-

schiefor im Seidevdtztal hingevdesen. Ahnliche Verhaltnisse

finden sieh aueh weiter abwarts in diesem Tale in der Nahe
der Xenntmannsdorfer Miihle und am Wege von da naeh

Burkhardswalde, Wo Kalkstein unter sclrwarzen kulmischen

Sehiefern auftaucht. Xoch cleutlicher ist dies im Miiglitz-

tal zvdsehen der ehemaligen Weesensteiner Papierfabrik

(jetzt Ehadoomtvferke) und dem Bahnhof Burkhardswalde-

Maxen zu beobaehten. Zwar sind hier die Schichten eben-

falls vie an den letztgenannten Stellen kontaktinetamorph,

aber die Ableitung der gebanderten KalksilikathOrnfelse

von einem Kalksehieferzuge ist nicht zu bezweifeln, und
diesen kami man naeh der Ausbildung der Schichten des

normalen Schiefergebirges nur als ein Aquivalent der ober-

devonischen Schieferkalke ansehen. An diese gebanderten

Marmore bziv. Kalksilikatfelse fiigen sieh nun naeh SW
hiii sehwarze Knotenschiefer an, die in sehwarze normale
Tonschiefer iibergehen und dureh diese mit Kieselschiefer-

Hornstein-Breccien in Verbindung treten. Es handelt sieh

somit hier urn dieselbe Sehichtenfolge, wie man sie talab-

warts vom Kalkwerk Nenntmannsdorf verfolgen kann, aller-

dings hier in umgekehrter Reihenfolge, Die schwarzen Ton-

schiefer beim Bahnhof Burkhardswalde-Maxen muB man
daher mit clenjenigen beim Kalkwerk Nenntniannsdorf als

gleichaltrig, d. h. als kulmisch ansehen. ^7
ie beim Bahnhof

Burkhardswalde-Maxen, so gehen iiberall lang^s ihres Ver-



Hangende Stufe

breitungsgebietes die Kieselschiefer - Hornstein - Brecciem

nach NO zu in schwarze Tonschiefer iiber.

All© diese Lagerungsverhaltnisse spreohen' dafiir, daB die

oberdjevonische Kalksteinstufe von schiwarzon Tonsehiefern

(mit eingelagerten Grauwacken) uberlagert wird, und daB
die Breccien nicht an der Basis cles Kulms lieg^en. Sie

bilden dann inicht ein Transgressionskonglome'rat, sondern

st-ellen gegeniiber den Tonsehiefern erne jiingere Stufe des

Kulms dar. An eine weitere Gliederung der Tonschiefer-

schichten und etwa tan eine Bestimmung der Horizonte, wel-

elie die verschiedenen Grauwacken und kalkigen Gesteine

emnehmen, ist gegenwartig noch nicht zu denken. Die Glie-

derung unseres Kulms stellt sich vorlaufig lediglich fol-

gendermaBen dar

:

Kieselschiefer - Hornstein - Breccien und
-Konglomerate, wahrscheinlich nacli

dem Liegenden zu wechsellagernd mit

Sandstein und schwarzem Tonsihiefer

und in solchen ubergehend.

Vorwiegend Tonschiefer, meist von
schwarzer, teilweise auch von grauer

Liegende Stufe
<J

Farbe, in verschiedenen Horizonten mit

Grauwacken und kalkigen Gesteinen

wechsellagernd.

Ob gegen das Devon eine stratigraphische Liicke vor-

lianden ist, kann man nicht sicher entseheidein; es ist aber
bis zu einem gewissen Grade wahrscheinlich, weil aus dem.

geschlossenen Kulmschieferzuge nicht uberall die gjleichen

gebanderten Kalksilikatfelse, sondern auch Kalksteine und
Epidot-Hornfelse, die also jedenfalls auf verschiedene De-

vonschichten zuriickzufuhren sind, auftauchen.

Aus einem Vergleich der kulmischen Schichtengruppe

des Elbtalschiefergebietes mit den kulmischen Ablagerungen
anderer Gegenden ergibt sich eine groBe Ubereinstimmung
nach Gesteinsausbildung und Gliederung.

Was zunachst die Gesteine selbst anlangt, so ist durch
das ganze altpalaozoische Schiefergebirge Mitteldeutschlands

hindurch, vom rechtsrheinischen Gebiet an iiber Harz,

Qstthuringen und Vogtland bis nach Schlesien und Mahren
hin, der Kulm iiberall vorwiegend aus Tonsehiefern, Grau-

wacken und Konglomeraten aufgebaut, wahrend Kalksteine

stark zuriicktreten und Diabastuffe ganz fehlen. Im ein-

zelnen gleichen die schwarzen Tonschiefer des Elbtalgebiets
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vollig den entsprechenden Gesteinen (Posidonienschiefern)

des Harzes, obwohl dadurch naturlich ©ine Ubereinstimmung,

des geologischen Alters nicht beweisbar ist.

Besonders auffallend ist die Ubereinstimmung- derAus-
bildung des Kulms im Elbtalschiefergebiet und in der (le-

gend von Gorlitz. Neben den Tonsehiefern, Grauwackem-
schiefern und Grauwaeken wurdem hier ebenfalls grob-

stuckige Konglomerate angetroffen, welch© ganz vorwiegend.

aus Kieselschiefer- und Hornsteinbruchstucken bestehein und
in jeder Beziehung mit unseren Kieselschiefer-Hornstein-

Breccien zu vergleichen sind. Auch bei ihnen ist eine bank-

weise Wechsellagerung mit -sandsteinartig ausgebildeten

Schichten und mit Tonschiefern vorhanden. Auch bei ihnen:

wurden lediglich Gerolle von Kieselschiefer, Hornstein und
Qtuarzit, dagegen keine solchen von devonischen Gesteinetn

beobachtet. Der einzige Unterschied besteht darin, daB im
Elbtalschiefergebiet nur die sparlich viorhandencn kornigen

Quarzite als Gerolle auftreten, im Gorlitzer Kulm dagegen1

auch die Kieselschiefer Und Hornstein© dies© Form oesitzen.

In manchen Aufschlussen der mehr kleinstiickigen und
schieferigen Konglomerate des Gorlitzer Kulms konnte man
dann allerdings meinen, in irgendeineim AufschluB des Elb*-

talschiefergebiets zu sein, so groB ist die sonstige Uberein-

stimmung in der Ausbildung der Gesteine.

Was die Schichtenfolge des Kulms anlangt, so ist ©is ein©

iiberall in den deutschen Mittelgebirgen wiederkehrend© Er-

scheinung, daB in den alteren kulmischen Ablagerungen
Tonschiefer, in den jiingeren dagegen Grauwaeken die

HauptrOlle spiel-en. Im Frankenwalde stellen sich im Han-
genden dieser im wesentlichen mit der Tournai- und Vise-

Stuf© zu parallelisierenden Kulmschichten sehr grtobstuckigi©

Konglomerate ein, welch© von J. Felsch 28
) aber nicht mehr

zur Vise-Stufe, sondern zum untersten Oberkarbon ge-

ziogen werden. Dies© Konglomera,te konnten meines Er-

achtens vielleiclit stratigraphisch©' Aquivalente der tiefsten,

ebenfalls grlobkonglomeratisch ©tatwickeltein Schichten' das

Chemnitz-Hainichener „Kulms" sein, welch© von mir vor

allem aus tektonischen Griinden ebenfalls zum unteren Ob©r~

karbon gezogen wurdeai 29
). In den karbonischen Sedimenten

28
) J. Felsch, .Diei Schichtenfolge des unteren Culms in der Um-

A'ebung des Miinchberger Gneismassivs, Jenaer Dissertation, Bonn
1911.

29
) K. Pietzsch, Tektonische Probleme in Sachsen (Geolo-

gische Kundschau, Bd. V, 1914), S, 172 Anm.
Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1917. 15
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des westlichen Sachsen und des Frankehwaldes kommt
also ein allmahliches Heben und Verflachen des Meeres-

grundes zum Ausdruck, bis im Oberkarbon schlieBlich das

ganze Gebiet der marinen Sedimentation entzogen war.

Diese Tendenz zur allmahlichen Verflachung und schliefi-

lichen Verdrangung des Kulmmeeres zeigt sich auch in

den kulmischen Sedimenten des Elbtalschiefergebietes, in-

dem die alteren aus Tonschiefern und Grauwacken, die jiin-

geren aus Breecien bestehen. DaB die letzteren etwa wie
die erwahnten Konglomerate des Frankenwaldes beredts

zum untersten Oberkarbon zu stellen seien, ist mir *nieht

wahrscheinlich, da eine Diskordanz gegenuber den liegenden

kulmischen Tonschiefern nicht vorhanden zu sein scheint,

dagegen eine durch Wechsellagerung und Ubergange er-

zeugte Verknupfung mit Tonschiefern beobachtet wird.

Die Kieselschieferkonglomerate des Gorlitzer GeT>iets sind

yon mir seinerzcit nach Analogic mit gewissen groben 'Kon-

glomeraten an der Basis des schlesischen Kulms als

alteste kulmiscbe Schichten aufgefaBt worden'. Nach den

Erfahrungen im Elbtalschiefergebiet glaube ich aber, daB

sich der Kulm bei Gorlitz ganz ebenso gliedert wie hier,

und daB die dortigen Kieselschieferkonglomerate ebenfalls

das jiingste Glied des Nordlausitzer Kulms darstellen.

Piir diese Altersfolg© der kulmischen Schichten darf man
wohl auch die Zusammensetzung der Schichten anfiihren.

Mit dem allmahlichen Emporsteigen des kulmischen Meeres-

bodens und der gleichzeitigen Aufwolbung von Kontinental-

massen muBten zuerst die nachstaitsren (also devonischen)

und dann erst noch altera (silurische) Schichten der De-

nudation zugangig werden. Es ist also verstandlich, wenn in

den alteren Kulmschichten zunachst devonisches Material

(Diabastuffe) mit aufgearbeitet ist, wahrend silurisches noch
feh.lt, und daB dann in den jiingeren kulmischen Schichten

(Breccienstufe) vor allem noch altere Schichten (Silur) ver-

arbeitet warden.

Anhangsweis© sea noch darauf hingewiesen, daB in Schle-

sien nach der Beobaehtung von E. Dathe grobe Konglome-
rjate (Gneiskonglomerate' und graue Konglomerate^, beide

auch mit Gerollen von Gabbro und devonischem Kalkstein)

an der Basis des Kulms auftreten. Wenn hier also ein

Beispiel fiir eine Abweichung von der sonst durch die

deutschen Mittelgebirge hindurch verfolgbaren Kegel vor-

liegt, daB die alteren kulmischen Sedimente feiner, die jiin-

geren grober sind, so wird dies wohl nur durch besonders
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grofie Kustennahe bedingt unci hangt wahrscheinlich damit

zusammen, daB hier die Biskordanz des Kulms gegen das

Devon besonders stark und die Heraushebung einzelner Ge-

biete nach Ablagerung des Devons besonders rasch und
weit vor sich ging. Dies© Ausbildung des Kulms kann
aber nicht 'als die normal© gelten und ist sowohl fur das

Gorlitzer Gebiet wie fur das Elbtalschiefergebiet nicht ohne

weiteres zum Vergieich heranzuziehen.

Ba im Kulm des Elbtalschiefergebietes Fossilien fehlen,

ist eine genaue Parallelisierung mit anderen besser be-

kannten Kulmgebieten nicht moglich; doch sprechen 'die

oben dargelegten stratigraphischen Verhaltnisse im ganzen

dafiir, daB im Kulm des Elbtalschiefergebiets im all-

gemeinen Aquivalente der Tournai- und Vise-Stufe vorhanden

sind.

3. Die Weesensteiner Grauwackenformation.

U m g r e n z u n g.

Inter der Bezeichnung Weesensteiner Grauwacken-
formation werden diejenigen von der Kontaktmetamorphose
betroffenen Teile des Schiefergebirges zusammengefaBt,
w©lchie sich nicht auf irgendwelche Schichten des un-

v©rand©rten Schiefergebirges beziehen lassen.

Der RompLex der Weesensteiner Grauwackenformation
schlieBt sich nordostlich an die kontaktmetamorphen alt-

palaozoischen Schichten an und wircl andererseits langs

der Linie Lockwitz—S'iirBen—Kottewitz—Krebs—Ni©d©r-

seidewitz von Granit begrenzt. Zur Weesensteiner Grau-
wackenformation ist jedenfalls auch der Grauwackenhorn-
fels zu zahlen, der beim Bahnhof Langenhennersdorf durch
die Erosion der Gottleuba unter dem Quadersandstein an-

geschnitten wurde.

Petrograpliische Verhaltnisse.

An der Zusammensetzung der so umschriebenen Weesen-
steiner Grauwackenformation beteiligen sich Bornfelse und
kristalline Grauwacken, welehe haufig mit Knotenglimmer-
schiefern wechsellagern und stellenweise auch Gerolle
fiihren; ferner Andalusitglimmerfelse und cordieritreiche,

z. T. gneisahnliche Kontaktgesteine, ferner Augithornblende-
fels, Quarzitschiefer und Quarzit.

15*
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1. Hornfelse, k r i s t a 1 1 i n e Grauwacken und
Knotenglimmerschiefer.

Die Hornfelse, welche zusammen mit kristallinen

Grauwacken und KnOtenglimmerschiefern vorkommen, sind

auBerst feinkornige Oder dichte, plattig brechende Gresteine

von dunkel grunlichgrauer Faroe. An ihrer Zusammen-
setzung nehmen hauptsachlich Quarz und Biotit, ferner

Plagioklas, Orthoklas, Muscovit und Chlorit teil, zu denemnoch
Magnetit, Apatit, Butil und Zirkon akzessorisch hinzutreten.

Die kristallinen Granwacken bestehen im wesent-

lichen aus denselben Mmeralkomponenten, sind aber viel

grober, schon makroskopisch deutlieh kornig und lassen im
Diinnschliff in einer feinkornigen Grundmasse zahlreiche deut-

lich'klastische Bruchstucke von Quarz und Feldspat erkennen

Sbwolil im Lockwitztal, wie vor allem im Muglitztai in

der Nahe von Weesenstein liegen in der kristallinen Grau-

wacke bis apfelgroBe Gerolle. Diese reichern sieh in ge-

wissen Banken besonders stark an, sind aber stets nur
locker verteilt in der Grauwacke eingebettet, so daB man
niemals den Eindruck «eines wirklichen Konglomerates bat.

Die Gerolle sind toils kugelig, teils mehr plattig, aber moist

gut abgerollt, seltener nur kantengerundet; an manehen
lassen sich auch Streckungserseheinungen feststellen. Solche

von Quarz und einem feinkornigen Quarzit walten vor, etwas
weniger haufig sind mittel- bis feinkornige Granite, nament-

lieh glimmerarme und aplitische Abarten; auch Quarzpor-

phyre mit mikrogranitischer Grundmasse wurden beobachfcet.

Gerolle von Kieselscliiefer, Diabas und Kalkstein wurden
bisher niemals aufgefunden.

Die Knotengliinmerseliiefer, die mit den kristal-

linen Grauwacken und Hornfelsen wechsellagern, sind hell-

graue bis violettgraue 'Gesteine, die im wesentlichen aus

Quarz, Biotit ;und Muscovit bestehen und zahlreiche rund-

liche odor langliche, oft getreidekornartige dunkle Flecke

oder Knoten enthalten. Im Dunns ehliff erscheinen diese

heller als die Umgebung und lassen mitunter an der be-

zeichnenden Felderbeilung deutlieh erkennen, daB sie laus

Drillingen von Cordierit bestanden; gewohnlich ist dieser

allerdings vollstandig in glimmerige Massen zersetzt.

2. Andalusitglirnmerfels, Muscovitschiefer
und c o r d i e r i t r e i c h e K o n t a k t g e s t e i n e.

Der Andalusitglirnmerfels ist ein schon dem
unbewaffneten Auge deutlieh kornig-sehuppig, erscheinendes,,



meist rein massiges und unregelmaBig kluftendes G-estein

von grauer oder grauvioletter, im angewitterten Zustand

von jgraubrauner Farbe; es setzt sich vor allem aus Quarz,

Andalusit, Bio tit und Muscovit, daneben auch aus Gordierit,

Turmalin und Magnetit, sowie Ortlioklas und Zirkon

zusammen. Der Glimmer reichert sich zuweilen lagenformig

an and bewirkt dadurch eine plattige Absonderung.

Der Andalusitglimmerschiefer ist ahnlich zusam-

mengesetzt, nur herrschen hier Muscovit und Andalusit

besonders vor. Bis 2 mm groBe Andalusitkorner kann man
in dem silberglanzenden, feinschuppigen G-estein sehon mit

bloBem Auge deutlich wahrnehmen.
Die Muscovitschiefer, welche zusammen mit den beiden

vorgenannten G osteinen vorkommen, aber nur eine sehr

untergeordnete BolLe spielen, sind feinkornig-schuppig und
bestehen in 'der Hauptsache aus Quarzkornchen und Musco-

vitschuppchen.

Besonders cordieritreiche Kontaktgesteine sind im
Lockwitztale im Zuge der Andalusitglimmerfelse auf-

geschlossen. Sie sind weniger " massig als vielmehr mittel-

bis kleinkornig und schuppig-flaserig, also gneisartig. Sie

setzen sich vorwiegend iaus Quarz, Feldspat (Plagioklas und
Orthoklas), Eisenerzen und Graphit zusammen. Diese Ge-

mengteile zeigen samtlich die fur Kontaktgesteine typische

Struktur. Der Gehalt ian Gordierit ist meist sehr groB,

wechselt aber in verschiedenen Lagen; die Menge des

Andalusits ist nicht sehr bedeutend.

3. Quar z its chief er und Quarzit.

Der Quarzitschiefer ist ein aus Quarzkornchen und
Glimmerschuppchen bestehendes dickschieferiges Gestein,

welches mit KnotenglimmerscMefern wechsellagert. Es
tritt vor allem im Seidewitztal in der Nahe der Granit-

grenze sowie im Tal der Gersdorfer Bahra in der Nahe des

langen Quarzitzuges auf.

Der Quarzit ist ein graulich weiBes, haufig durch
kleinste Schiippchen und Hautchen von Eisenoxyd rotlich

gefarbtes. meist deutlich korniges Quarzgestein. Die ein-

zelnen Quarzkornchen sind mit wellig-zackigen Random in-

einander verzahnt. Das Gestein ist meist durchaus massig,

sondert sich aber haufig in 1—10 cm dicke Platten ab, die

dem Streichen des Schiefergebirges parallel angeordnet sind.

Stellenweise sind muscovitreichere Zwischenlagen vorhan-
den, welche deutlich geschichtet und geschiefert sind. —
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Der Quarzit tritt vor allem in Form eines langen Zuges
auf, der sich in seinem nordwestlichen Toil zerschlagt. Es
handelt sich wahrscheinlich um einen Quarzgang, cler zufallig

streckenweise in einem mit Knotenglimmerschiefer weehsel-
lagernden Quarzitschiefer taufsetzt. Die plattige Absonde-
rung und die schieferigen Zwischenlagen sind vielleicht

durch wiederholtes AufreiBen des Ganges und eine intensive

Zerreibung der Quarzitmasse langs dieser Klufte entstandem
Der Quarzitzug erinnert seiner ganzen Erscheinung naeh
an den „Pfahl" des Bayriscben Waldes. Da sich am Quarz
des Quarzits fstellenweise (z. B. nordostlich von Tronitz)

metamorphe Einschliisse nachweisen lassen (Biotiteierchen),

so diirfte der Quarzit alter sein als die granitisch-kornigen

Massen der Nachharschaft.

4. A u g i t h o r n b 1 e n d e f e 1 s.

Die ian einigen Stellen zwischen Miiglitz- und LockwitztaL

auftretenden Augithornblendegesteine besteheu in der

Hauptsache latos einem kleinkornigen AggTegat von griiner

Hornblende und farblosem Pyroxen (Diopsid, Malakolith).

Mitunter tritt der Pyroxen stark zuruck, und clafur stellt sich

Feldspat ein. Diese Augithornblendegesteine sind jedenfalls

durch Kontaktmetamorphose aus diabasischen Gesteinen her-

vorgegangeri.

Gliederung der Weesensteiner G r a u w a c k e n -

f o r m a, t i o n.

Nach der Verbreitung der verschiedenen vorgenannten

Gesteine laBt sich die Weesensteiner Grauwackenfbrmation
in zwei Abteilungen gliedern:

a) eine Abteilung, die aus Grauwackenhornfelsen, kristal-

linen (z. T. ger6 liefuhrenden) Grauwacken, Knotenglim-

merschiefern und Quarzitschiefern besteht ; sie bildet den
ostlichen Teil der Weesensteiner Grauwackenformation,
der an den Granit des Dohna-Seidewitzer Zuges anstoBt;

b) eine Abteilung, die aus Andalusit- und Gordieritgesteiiien

mit vereinzelten Muscovitschiefereinlagerungen besteht;

sie bildet den westlichen Teil der Weesensteiner Grau-

wackenformation uind grenzt an die altpalaozoischen

Schichten bzw. an die Auslaufer des Syenitmassivs an.

Da das Schiefergebirge im allgeimeinen steil nach Nordost

hin einfallt, erscheint die Abteilung a als die hangende,

die Abteilung b als die liegende Gruppe. Eine Altersbe-
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ziehung beider ist abet dadurch wegen der intensiven Zu-
sammenstauchung des Schiefergebirges nicht ohne weiteres

ausgedriickt.

Die Augithornblendeschiefer glaube ich in diese Gliede-

rung nicht mit aufnehmen zu diirfen. Sie liegen entweder
innerhalb der Abteilung b oder an der Grenze von la

und b. Sie konnten also jam einfachsten zu b gezogen
werden; der Umstand jedoch, daB sie keinen festen Horizont

einnehmen, macht es wahrscheinlich, daB in ihnen keine ehe-

mals deckenformigen basischen Eruptiva, sondern intru-

sive Lagergange, etwa die Zufiihrungskanale der devonischen
Diabase, in metamorpher Form vorliegen.

Alter der We e sen s t earner G ran w ac k e n -

form a t i o n.

Wie schon oben auseinandergesetzt wurde, hat gerade die

Weesensteiner Grauwackenformation eine recht verschiedene

Deutung ihres Alters erfahren. Im allgemeinen pflegte man
sie zuletzt fur kulmisch zu erklaren. Bestimniend war dafur

die Ausbildung der Abteilung a. Aus einer Wechsel-
lagerung von Tonschiefern und arkoseartigen Grauwacken
bcstehen ja in der Tat jene machtigen und einformigen

Gesteinsfolgen des vogtlaaidisch-ostthuringer Kulms, und
auch gerollefuhrende Banke waren seit langerer Zeit aus

den Kulmgrauwacken z. B. des Frankenwaldes bekanat ge-

worden, wahrend in alteren Formationen ahnliche grobe

Sedimente nicht aufgefunden wurden. Es lag deshalb nahe,

die Grauwackenformation von Weesenstein als kontakt-

metamOrphen Kulm zu betrachten. Dieser Auffassung mochte
ich aber entgegentreten.

Zunachst muB darauf hingewiesen werden, daB derVer-
gleich mit kulmischen Sedimenten nur fur die Abteilung a
der Weesensteiner Grauwackenformation zutrifft. Aber nach
der bisher iiblichen und von mir beibehaltenen Abgrenzung
der Weesensteiner Formation zieht man zu dieser auch
die nicht aus Grauwacken, sondern aus einer recht ein-

formigen Folge wahrscheinlich meist lichtgrauer Tonschiefer

hervorgegangene Abteilung b, und diese macht im ganzen
eher den Eindruck, als sei sie aus untersilurischen als

aus kulmischen Schiefern entstanden. Sie ist lediglich des-

halb mit zur Weesensteiner Grauwackenformation gezogen
worden, weil es nicht moglich ist, fur sie im nichtmeta-

morphen Teil des Schiefergebirges eine aquivalen^e

s<michtengruppe anzugeben. Die oben angefuhrte Definition
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der Weesensteiner Grauwackenformation schlieBt nicht aus,

daB in ihr ganz verschiedene Formation-en enthalten sind;

und es ist keineswegs von der Hand zu weisen, daB die

Abteilung b sick auf eine andere Formation zuriickfiihrt als

die Abteilung a, welche man als „Weesensteiner Grauwacken -

formation im engeren Sinne" bezeichnen konnte, denn beide

Abteilungen lassen sich uberall deutlich voneinander

scheiden. Nach ihrer Lage zu den granitischen Tiefen-

gesteinen miissein zwar beide Abteilungen in gleich intensivsr

Weise von diesen aus beeinfluBt worden sein, und doch sincl

in der einen Abteilung Tonschiefer zu Andalusitcordierit-

gesteinen -geworden, wahnend in der andenen nur Knoten-
gUmmerschiefer ohne eine Spur von Andalusitbildung er-

scheinen. Dies kann seinen Grund allein in einer urspriing-

lichen Verschiedenbeit der Tonschiefer haben, welche meta-

morphosiert worden sind; und dabei diirfte es wahrseheinlich

in der Hauptsache wieder auf den Grad der einstmaligen

Vertonung der feldspatigen Gemengteile ankommen, d. h.

auf den Gehalt der Tonschiefer an unzersetzten Aluminium-
silikaten, an Feldspatrestonen und an Allophantonen

(Stremme). Tonschiefer, die in der Hauptsache aus einem
fein

\
zermahlenen, aber nicht wesentlich zersetzten Ge-

steinsdetritus Jtestehen, mussen sich in der Metamorphose
anders verhalten als solche, die wirklich einen verfestigten

Ton im eigentlichen Sinne darstellen. Die kulmischen Ton-

schiefer sind nun durch Ubergange mit arkoseartigen Grau-

wacken verkniipft und scheinen in der Hauptsache der erst-

genannten Art der Tone (,,Alphitit'\ Salomon, Geolo-

gische Rundschau VI, 1915, S. 404) nahe zu stehen,

sind jedenfalls nachj ihrer Vergesellschaftung mit

arkoseartigen Grauwacken kaum das Eftdprodukt einer

Gesteins -Zersetzung, im Gegensatz zu den To-

nen, z. B. lid seres Tertiars und vielleicht auch des

Silurs, die niemals mit arkoseartigen Gesteinen, sondern

immer mit Quarzsanden oder Quarzsandsteinen wechseilagern,

also mit wirklichen Eestprodukten der Gesteinszersetzung

zusammen vorkommen. Aus derartigen Erwagungen heraus

halte ich die oben geschilderten "Pnterschiede in den beiden

Abteilungen der Weesensteiner Grauwackenformation fur

eine Folge verschiedenen Ausgangsmaterials und glaube,

daB der Abteilung a uberhaupt eine ganz andere Formation

zugrunde liegen kann als der Abteilung b.

Die kristallinen Grauwacken und Knotenglimmerschiefer

der Abteilung a erinnern auf den ersten Blick allerdings
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an metamorphe Sedimente des Kulms.. Wenn man aber die

Gcsteinsfolge der Weesensteiner Grauwacken im groBen
betraehtet, findet man, daB ihr doch nicht eine derartige hau-

fige und rasche Wechsellagerung zwischen Grauwacken,
Grauwackenschiefern und Tonschiefern zugrunde liegt, wie
wir sie im Kulm des Vogtlands, des Gorlitzer Gebiets und
auch in gewissen Teilen des Kulms im Elbtalschiefergebiet

zu sehen gewohnt sind. Besonders beachtenswert ist aber,

daB ;die kulmischen Schichten des Elbtalschiefergebiets in

der Kontaktmetamorphose Gesteinskomplexe liefern, welche,

wie man sich im Lockwitz-, im Miiglitz- und im Seidewitz-

tal iiberzeugen kann, gar nicht den Habitus der G-esteine

der Weesensteiner Grauwackenformation besitzen. Die kul-

mischen Knotenschiefer z. B. sehen ganz anders aus als die

Knotenglimmerschiefer der Weesensteiner Gruppe. Erstere

sind feinschieferige, schwarze Gesteine mit kleinen Knoten,

letztere sind viel kristalliner und gTObschieferiger, be-

sitzen viel groBere Friichte und haben graue, niemals aber

schwarze Earbe. Tatsachlich sind im Kulm des Elbtal-

schiefergebiets keine Schichten enthalten, die durch die

Kontaktmetamorphose einen so machtigen und dabei so

gleichformigen Komplex wie die Abteilung a der Weesen-
steiner Grauwackenformation liefern konnten. Wenn man
etwa deren Machtigkeit durch tektonische Vorgange er-

klaren wollte, ist es auffallig, daB in der Weesensteiner

Grauwackenformation nicht irgendwo auch einmal Banke der

Ivieselschieferbreccien (mit eingefaltet sind, und daB ferner

nirgends auch nur Spuren vbn kalkigen Schichten an-

getix)ffen wurden. Bazu kommt, daB die Lagerungsverhalt-

nisse innerhalb der Weesensteiner Grauwackenformation
(z. B. im Gebiet des Seidewitztales) koineswegs fiir starke 'Zu-

saimmenfaltung Oder zahlreiche streichende Dislokationen

sprechen, durch welche eine haufige Wiederholung der

Schichten erklarbar ware.

Auffallig und beachtenswert ist ferner die Einschaltun<?

gerollefuhrender Banke in der Weesensteiner Grauwacken-
formation und vor allem die Art der Gerolle selbst. Wie
wir oben isahen, sind ja auch in den kulmischen Schiefern

cles Elbtalgebiets Gerolle be'obaehtet worden, doch bestehen

diese lediglich aus grauen oder" schwarzlichen Quarziten,

und vereinzelt auch aus kornigen feldspatreichen Grau-

wacken, dagegen wurden Gerolle von Eruptivgesteinen noch
niemals aufgefunden ; und die machtigen kulmischen Breccien

bestehen fast ausschlieBlich aus Bruchstucken von siluri-
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schem Kieselschiefer und Hornstein. Im Gegensatz dazu
sind unter den Gerollen der Weesensteiner Schichten neben
solchen aus Quarz, die bei weitem vOrherrschen, fast aus-

schlieBlich solche aus Granit und Porphyr festzustellen,

wahrend Kieselschiefer und Hornsteine, welch© auch in

den konglomeratischen Kulmschichten anderer Gegenden
eine groBe Rolle spielen, vollstandig fehlen. Dieses spricht

wohl entschieden dafiir, daB in der Weesensteiner Grau-
wackenformation kein Aquivalent des Kulms vorhanden ist.

Da ferner audi obersilurisch© und devonische Schichten

nach ihrer Ausbildung im Elbtalschiefergebiet nicht in Be-
tracht kommen, kann es sich nur um Gesteine handeln,

die alter als Obersilur sind. Untersilur ware nach dessen

allgemeiner Entwickelung im sachsisch-schlesischen Goblet

hochstens fur die Abteilung b heranzuziehen, keinesfalls.

aber fur a. Das gleiche gilt «meines Erachtens fiir kambrische
Schichten. Wenn man die Ausbildung des Kambriums in

Bohmen und im Ostseegebiet und die in Vogtland-Ostthu-

ringen herrschende, anscheinend vollige Konkordanz von
Phyllit ibis ins Untersilur hinaus bedenkt, so ist es aller-

dings nicht unmoglich, daB wir hier im Bereich des Elb-

talschiefergebiets das Kambrium als eine machtige Folge

von Tonschiefern und vielleicht auch Grauwacken vertreten

batten. Die eigenartigen gerollefuhrenden Schichten von
Weesenstein weisen aber viel deutlicher auf eine andere

Moglichkeit hin. Wir finden namlich im mittleren Bohmen
diskordant unter dem Mittelkambrium eine auBerordentlich-

machtig und einformig entwickelte Schichtenfolge von Ton-

schiefern und teilweise sehr feldspatreichen Grauwacken, die

an einer g^anzen Reihe von Stellen, aber waurschemlich irt

einem ziemlich bestandigen Horizont Gerollbanke enthalten,

die ich seinerzeit in der Modfaner Schlucht siidlich von
Prag studieren konnte30

). Diese Gerollbanke gleichen nach
Art der Abrollung und der Verteilung der Gerolle, nach
der Ausbildung der Einbettungsmasse und nach der Wechsel-
lagerung der Grauwacken mit Schieferschichten unseren

gerollefuhrenden Grauwacken von Weesenstein aufs genau-

este. Ich habe auf dies© in der Tat hochst auffallige Ahn-
lichkeit schon im Zusammenhang mit der Altersfrage der

30
) Die geologischen Verhaltnisse dieser Gegend wurden neuer-

dings yon R. Kettneb beschrieben in den Verhandlg. d. K. K.
Geol. Reichsanst. 1914, Nr. 7 u. 8: Ein Beitrag zur Kenntnis
der geologischen Verhaltnisse der Umgebung von Konigsaal.
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dichten Gneise aui'merksam gemacht31
). Auch die dichten

Gneise konnen besonders unter Beriicksichtigung ihrer ge-

rollefiihrenden Abarten nur mit diesen prakambrischen
Scliichten Mittelbohmens und sicher keinesfalls mit irgend

inner jungeren Formation verglichen werden.
Es ist mir auf Grund der allgemeinen lithologischen Ver-

haltnisse der alten vorsilurischen Schichten das wahrschein-
lichste, daB sowohl die dichten Gneise, wie auch. die Weesen-
steiner Grauwacken aus prakambrischen Sedimenten her-

vorgingen.

Auf die tektonischen Folgerungen, die sich daraus er-

geben, da£ nur etwa 6 km sudlich von Weesensfein bereits

die erzgebirgische Gneisformation mit Einlagerungen von ge-

rollefiihrenden dichten Gneisen vorhanden ist, wird weiter

unten eingegangen werden.

Znsammenfassung* A.

Wenn man von der Phyllitgruppe absieht, in welcher

Schichten vorlaufig nicht naher bestimmbaren Alters me-
tamorphosiert enthalten sind, nehmen an der Zusammen-
setzung des Elbtalschiefersystems sudwestlich von Pirna in

der Hauptsache silurisehe, devonische und kulmische Ge-
steinskomplexe teil; dazu kommt die Weesensteiner Grau-
wackenformation, in welcher hochstwahrscheinlich pra-

kambrische Schichten vorliegen. Es ist naturlich, daB durch

die vergleichend-stratigraphische Methode, auf die man bei

der Ermittelung des Alters der Schichten des Schiefer-

gebirges vielfach angewiesen ist, ein gewisses Moment der

Unsicherheit in das Ergebnis hineinkommt. Bleibt man sich

dessen bewuBt, so> lassen sich die Formationen, welche das

Elbtalschiefersystem zusammensetzen, zu folgender Tabelle

vereinigen:

Kulm f
Obere Abteilung: Kieselschiefer-Hornstein-Breccien

v
'

' '

t Untere „ : Tonschiefer und Grauwacken

f Obere Abteilung: Kalksteine und Ton-
Devon . .

J
schiefer (Oberdevon)

[ Untere „ : Diabasgesteine . . (Mitteldevon)

( Dunkle Tonschiefer
]

Kieselschiefer mit Graptolithen . . . > Obersilur

Hornsteinschichten J

Quarzsandstein . . . Untersilur

Prakambrium z. T.: Weesensteiner Grauwackenformation (nur

kontaktmetamorph).

Silur .

31
) Centralbl. f. Min. usw. 1914, S. 226 if.
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B. Die Tektonik des Elbtalschiefergebietes.

Fiir die Entzifferung der Stratigraphie des Elbtalschiefer-

;gebiets siidwestlich von Pirna sind von jeher neben dem
Mangel an Fbssilien ganz besonders die verwickelten tek-

tonischen Verhaltnisse dieser Gegend hinderlich gewesen.
Da mian fruber ganz allgemein mit einfachen Lagerangs-
verhaltnissen rechnete, wie man sie aus dem „F16zgebirge"
gewOhnt war, sah man das Liegende regelmaBig auch als

das altere an. Diese Auffassung war fiir das Elbtalschiefer-

gebiet zur Zeit der ersten geologischen Spezialaufnahmen
noch nicht ganz verlassein. Erst spater begann man das

Alter der Schichten vollig unabhangig von ihrer Lagerung
im Schiefergebirge nur nach ihrer petrogiraphischen

Ausbildung und durch Vergleich mit Schich-

ten anderer Gegenden zu bestimmen, die ihrem Alter nach
besser bekannt waren. Ansatze in dieser Bichtung sind

z. B. die Ausscheidung der Diabasgesteine und Kalksteine

als Devon.
Nachdem im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wegen

des Mangels an Eossilien in der Hauptsache mit Hilfe dieser

vergleichend-stratigraphischen Methode eine Altersgliede-

rung der Schichten des Elbtalschiefergebietes siidwestlich

von Pirna durchgefiihrt wurde, soil im folgenden auf G-rund

der dargelegten Stratigraphie ein Versuch gemacht werden,

auch den BaupLan dieses Schiefergebirges zu entschleiern,

soweit dies zurzeit moglich ist.

Es ist iselbstverstandlich, daB ein Teil des Ergebnisse^

dabei sehr wesentlich von den iiber das Alter der Schichten

gewonnenen Anschauungen abhangt. Wiirde man einmal fiir

irgendeine Schicht eine aindere stratigraphische Stellung

iahnehmein miissen, sio wiirde (dies auch auf die Ansichten

iiber die Tektonik gewisser Gebirgsteile EinfluB> haben.

Es soil deshalb im folgenden auch im wesentlichen

nur eine Barstellung der Hauptziige der Tektotoik erfolgen,

wahrend auf Einzelheiten des Schichtenbaues, die von jeder

Schwankung in den Ansichten iiber das geologische Alter

der Schichten am ersten und starksten betroffen werden,

nur landeutungsweise eingegangen wird.

Was die Lagerungsstorungen anlangt, so kommen im
Elbtalschiefergebiet neben meist recht kurzwelligen und z. T.

isoklinalen Zusammenfaltungen vor allem zahlreiche strei-

chend verlaufende Dislokationen in Betracht. Soweit man
diese bisher schon kannte oder vermutete, hat man sie aber
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im allgemeinen niclit richtig bewertet, indem man sie im gro-

Bfen und ganzen als steilstehende Verwerfungen (Verwer-
fungen im engeren Sinn©, Zerrungsverwerfungen) ansah.

Im Gegensatz dazu bin icli bei meinen Aufnahmen am
Ostrande des Erzgebirges zu der Uberzeugung gelangt, daB
in den allermeisten Fallen gerade Kompressionsverwerfung©n
vorliegen, daB also ein starker Zusammenschub der Ge-
birgsglieder stattgefunden hat. Die streichend v©rlaufenden

„Verwerfungen" unseres Schiefergebirges entspreehen also

ihrem Wesen nach durchaus den Uberschiebungen, wie sie in

den letzten Jahren immer zahlreicber als bestimmend fur

den Bau der groBen G-ebirgsziige der Erde bekannt geworden
sind.

Diese streichenden Dislokationen im Elbtalschiefer-

gebiet haben nicht samtlich den gleichen Wert fiir den
Bau des Schiefergebirges. Diejenigen, welch© groBere geo-

logische oder stratigraphische Einheiten, wie z. B. das Gneis-

gebirge, die Phyllitgruppe, das altpalaozoische Schicht-

system, die Weesensteiner Grauwackenformation und event,

die Dohna-Niederseidewitzer Granitmasse, voneinander schei-

den, sind gewiBlich hoherer Ordnung als solche, die nur
innerhalb dieser einzelnen Schichtkomplexe auftreten. Die
Verschiebungen an der letzten Art Storungsflachen haben

im allgemeinen geringeres AusmaB als die an den eirsten.

Zur Ermittelung der Storungen selbst und des Baues
der von ihnen begrenzten Gebirgsteile sind folgende Punkte
naher zu untersuchen:

I. Das tektonisch© Verhaltnis des Schiefergebirges zum
Gneis des Erzgebirges.

II. Die Tektonik des Schiefergebirges selbst, und zwar

a) die Tektonik des Phyllitgebietes,

b) das Verhaltnis des Phyllitgebietes zum altpalao-

zoischen Schichtensystem,

c) die Tektonik des altpalaozoischen Schichten-

komplexes,

d) der Bau der Weesensteiner Grauwackenformation
und ihr tektonisches Verhaltnis zum altpalao-

zoischen Schichtenkomplex.

III. Das Verhaltnis der granitischen Intrusivmassen zum
Schiefergebirge.

SchlieBlich 1st dann noch die Einfiigung des Schieferge-

birges in den ganzen Bau des varistischen Bogens kurz.

zu erortern.
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X Das tektonische Verhaltnis des Schiefergebirges zum
Gneis des Erzgebirges.

Langs einer von, Lungkwitz bei Kreischa iiber Haselich,

GroBrohrsdorf fund Borna nach Cratza siidostlich von Gott-

leuba gefuhrten Linie grenzt das Schiefergebirge an die

erzgebirgischen Gneise. Da die altere'n Bearbeiter, wie
.Natjmann und Mietzsch die liegendsten Schichten des

Schiefergebirges nOch als Glimmerschiefer ansahcn, wircl

von ilinen das Verhaltnis des Schiefergebirges zum Gneis

als eine normal© Uberlagernng aufgefaBt. Als dann
B. Beck bei der ersten Spezialkartierung des Ge-
bietes erkannte, daB die bisher als Glimmerschiefer

angesehenen Gesteine in Wirklichkeit Phyllite sind, zog

er daraus 1889 (Erlauterung zu Blatt BerggieBhubel, I. Aufl.

S. 14) fiir 'die Tektonik des Schiefergebirges den SchluB,

daB „die Verbandsverhaltnisse der Phyllitformatioii mit der

Gneisfbrmation durch groBe Dislokationen' in einer solchen

Weise gestort sind, daB' es nicht moglich ist, zu entscheiden,

o-b eine concordante Oder discordant© Auflagerung der

Phyllite auf den Gneisen ursprunglich stattgehabt hat". Bei

dieser Darstellungsweise und bei der besonderen Betonung
der Konkordanz zwischen Gneis und Phyllit in den im
Jahre 1892 erschienenen Erlauterungen zu Blatt Kreischa

schimmert immer noch der Verdacht durch, daB moglicher-

vreise hier am Ostrande des Erzgebirges Glimmerschiefer

uberbaupt nicht zur Entwicklung gelangt sind, sondern

vielleicht durch gewisse kleinkornige und schieferig© Gneise

vertreten werden, — eine Vermutung, auf die E. Beck
auch neuerdings wieder zuriickkommt32

). Auch bei

C. Gabeet finden sich Bemerkungen, die man kaum in

anderem Sinne deuten kann33
). Dagegen hat H. Credneb,

in seinen Vorlesungen iiber den geologischen Bau des K6-
nigreichs Sachsen die Grenze der erzgebirgischen Gneise

giegen das Elbtalschiefergebiet wohl stets als eine groBe

nordwestlich streichende Verwerfung charakterisiert. Ebenso
spricht R. Lepsius34

) von einem Abbruch am Ostrande des

Erzgebirges; das ostlich dieses Bruches gelegene Schiefer-

gebirge wird von ihm gegenuber dem Gneis als abgesenkt

32
) R. Beck, Geologischer Fiihrer durch das Dresdner Elb-

talgebiet, II. Aufl., Berlin, 1914, S. 171.
33

) C. Gabekt, Die Gneise des Erzgebirges (Zeitschr. d. D.

Geol. Ges. 1907), S. 362, Anmerkung 2, letzter Satz.
34

) R. Lepsius, Geologie von Deutschland, II. Teil, 1903,

S. 95.



angesehen. In ahnlicher Weise besclireibt F. E. Suess 3 ^)

den Bau dieser Gegend, und neuerdings hat J. E. Hibsch 30
)

die Grenze zwischen Erzgebirge und Elbtalschiefergebiet

gleicMalls wieder als einen mit Senkung des Ostfliigels

vcrbundenen Bruch gekennzeichnet, auf dem dann die

Basalte vom Dorfe Schneeberg, vom Kahlen Berg bei

Eulau und vom Eaumberg bei Eiland — allerdings in viel

jtingerer Zeit — aufgebrochen seien. Dies© von Hibsch

bereits 1891 geauBerte Ansicht37
) findet sich endlicli auch

in den Arbeiten von H. Michel wieder38
).

a.) Das W e s e n der Grenze zwischen Schief er-
gebirge und Gneis.

Da es nach deri in der Literatur vorhandenen Angaben
noeh nicht von vornherein als ausgemacht gelten darf, daB

die erzgebirgischen Gneise nach Osten hin wirklich durch

eine Stoning abgeschnitten werden, muB zunachst erst das

Wesen der Grenze zvdschen Gneis und Sehiefergebirge naher

untersucht werden. Da die Grenzflache gegenwartig nir-

gends so aufgeschlossen ist, daB man sie unmittelbar beob-

achten konnte, hat man zu diesem Zweeke die von beiden

Seiten an sie herantretenden Gesteinskomplexe ihrem Inhalt

und ihrer Form nach zu beriicksichtigen. Dabei ergibt sich

dann, daB die Grenze zvdschen Gneis und Sehiefergebirge

tatsachlich keine primare sein kann, sondern durchweg von
einer Stoning gebildet werden muB. Drei Umstande sind es

in der Hauptsache, die dafiir als beweisend zu gelten haben.

a) Uberall langs der oben angefiihrten Linie grenzen
kleinkornige und schieferige Gneise, die insgesamt den Cha-
rakter der ,,oberen Stufe" der Freiberger Gneise besitzen,

an die Phyllitgruppe des Schiefergebirges an. Glimmer-
schiefer, wie sie sich im west-lichen Teile des Erzgebirges

:y
) F. E. StTESS, Bau und Bild der Bohmischen Masse, Wien

1903. S. 232—236.
36

) J. E. Hibsch. Uber tertiare Fluoritgange (Tscherm. Min. u.

Petr. Mitt. Bd. 25. 1906), S. 484.
::

) J. E. Hibsch. Die Insel alteren Gebirges und ihre nachste
Umgebimg im Elbthale nordlich von Tetschen (Jahrb. d. K. K.
Oeol. Eeichsanst. 1891. 41. Bd.), S. 241.

3S
) H. Michel, Geologisch-petrographische Untersuchungen in

der Gebirgsbruchzone westlich Bodenbach (Tscherm. Min. u. Petr.
Mitt. Bd. 32, 1903). S. 286.—

. Die Erzgebirgsbruchzone westlich Bodenbach (Verh. d. Tv.

K. Geol. Eeichsanst. 1913), S. 173.— , Der Basalt der Eilander Eaumwiese bei Bodenbach (Annalen
d, K. K. naturhist. Hofmus. AVien 1913, Bd. 27), S. 114.
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stcts zwischen Phyllite und Gneise einschalten, fehlen hier
vollstandig. R. Beck auBert nun die Ansicht, daB die klein-

kornigen Gneise eben die Glimmerschiefer vertreten. Wenn
dies der Fall ware, imiBten die Gneise mit den angrenzenden
Gesteinen der Phyllitgruppe in einem gewissen petrogra-

phischeri Gleichgewicht stehen. Denn wenn eine primare
Schichtenfolge von unten her der „Vergneisung" anbeim-
fallt, so muB bei der regionalen Natur dieses Vorganges
ein ganz allmahlicbes Abklingen der Metamorphose, von den
tiefsten Zonen nach oben hin stattfinden; sprungweise Ande-
rungen in der Starke der Umwandlung sind nicht denkbar.
Einen solchen unvermittelten Wechsel in der Intensitat der

Metamorphose wiirde aber nach aller unserer bisherigen

Kenntnis iiber die Entstehung dieser Gesteine das An^
einandergrenzen von Gneis und Phyllit darstellen. Die

Gneise, die langs der Grenze des Sehiefei'gebirges anstehen,.

Aveisen einen. sehr viel hoheren Grad und iiberdies auch
z. T. eine andere Art der Metamorphose auf als die Un-
mittelbar benachbarten Schichten der Phyllitgruppe. Wah-
rend in den Gneisen Gesteine vorliegen, die ihren Habitus

einer Umkristallisation unter Zusammenwirken von Druck
und Warme verdanken (katogen-metamorphe kristalline

Schiefergesteine im Sinne von F. E. SuEss, Bohmische Masse,

S. 21), tragen die Gesteine der Phyllitgruppe in der Haupt-
sache nur die Merkmiale einer dynamisehen Metamorphose,

bei der nicht Biotit-, sondern Sericit-Bildung stattland

(anogen-metamorphe kristalline Schiefergesteine). Es fehlt

somit hier das Bindeglied, iri dem diese beiden Prinzipien

in gewissem MaBe vereint zur Geltung kommen; das sind

eben Gesteine, wie wir sie in der Glimmerschiefergruppe

des westlichen Erzgebirges antreffen, und wie sie iiberall

da auftreten, wo die normale Beihe der kristailinen Schiefer

von Gneis zum Phyllit vorhanden ist. Wo sie fehlen; wie

hier am Ostrande des Erzgebirges:, deutet dies auf anormale

Lagerungsverhaltnisse. Die Grenze zwischen dem Gneis-

system des • Erzgebirges und der Phyllitgruppe des Elbtal-

schiefergebiets ist somit keine primare Gesteinsgrenze, son-

dern durch eine Stoning bedingt.

b) Die von beiden' Seiten an die Grenze herantretenden;

Gesteinszonen werden sowohl in ihrem- Streichen, wie na-

mentlich auch im Fallen durch die Grenze schrag abge-

schnitten.

Das Fallen der Gneisbanke kann man nur seiten bis

an die Grenze selbst beobachten. Es ist jedenfalls durch-
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g&ngig sehr steil und nach JST0, stellenweise sogar,

nach SW gerichtet. Im Tale von GroBrohrsdorf beobachtet

man ein Einfallen der Gneisbanke mit etwa 45° nach NO,
wahrend die Schiefergebirgsgrenze weit flacher in der glei-

chen Kichtung einschieBt (siehe S. 244). Das Streichen

des Gneises schlieBt sich zwar im allgemeinen iiberall

.

ziemlich gut an die Grenze des Schiefergebirges an, solange

man nur kleine Gebiete iiberblickt. Wenn man aber (vgl.

die beigefugt© tJbersichtskarte Taf. VII) die ganze Strecke

uberschaut von dem Punkte an, wo der Gneis und das

Schiefergebirge unter dem Eotliegendeai des Dohlener Beckens
hervortreten, bis dahin, wo sie wieder unter dem Quader-

sandstein verschwinden, so gewahrt man zunachst ein

merkwiirdiges Schwanken in der Breite der Zone jener klein-

kornigen und in ihrem AuBeren rasch wechselnden Gneise

der „oberen Stufe". Sodann liegen auch innerhalb dieser

Zone der oberen Gneise Einlagerungen von gewissen leicht

kenntlichen Gesteinen, welche, wie die dichten Gneise, be-
,

stimmte Horizonte darstellen, niclit iiberall gleichmaBig weit

von der Schiefergebirgsgrenze entfernt. Vom Seidewitztai

an, wo der Horizont der dichten Gneise etwa % km vom
Schiefergebirge absteht, entfernt er sich nach GoppersdOrf
zu zunachst von jener Grenze, um im Gottleubatal wieder
bis unmittelbar fan diese selbst heranzutreten. Ferner macht
sich sudlich von Gottleuba uberhaupt ein© iiberaus groBe
Annaherung auch derjenigen Gneise, die schon die Merk-
male der Freiberger Eruptivgneise der „unteren Stufe"

tragen, an die Schiefergebirgsgrenze heran bemerkbar.
V, ahrscheinlich kdmmt es in der Gegend von Hellendorf

sogar zu einer Beriihrung dieser Gneise mit dem Schiefer-

gebirge. AuBerdem hat die Kartierung sudlich von Gott-

leuba Anhaltspunkte fur betrachtliche schrag zur Schiefer-

gebirgsgrenze verlaufende Lagerungsstorungen innerhalb

des Gneisgebietes ergeben; dies© auBern sich darin, daB

mindestens ein, vielleicht a.ber mehrere Ziige von Schief©r-

gneisen der oberen Stufe durch Eruptivgneise der unteren

Stufe voneinander getrennt auftreten. Mogen dies© Ver-

haltnisse nun durch Faltungen oder Aufschuppungen ent>

standen sein, jedenfalls ist die Schiefergebirgsgrenze selbst

unabhangig von diesen Storungen, da si© dies© schrag liber-

schneidet; es ist dabei aber natiirlich nicht ausgeschlossen, daB
letzten Endes beide auf dieselbe Ursache zuriickzufuhren sind.

Deutlicher als im Gneisgebiet tritt im Schiefergebirge

schon bei einem fliiehtigen Blick auf die Ubersichtskart©

ZeiUchr. d. D Cool. Ges= 1917. 16



die Unabhangigkeit der verschiedenen Gesteinszonen von
der Grenze gegen den Gneis zutage. Zieht man zunachst
.nur den streichenden Verlauf der Gesteinszonen in Be-
tracht. so fallt vor allem die verschiedene Breite der Strife

der Quarzitphyllite ins Auge. In der Gegend von Borna
treten sogar die phyllitischen Tonschiefer an den Gneis
lieran. Jedocli mochte icli ,auf diesen Umstand nicht allzu

viel Gewicht legen, weil gerade liier jungere Storungen
nieht ganz aiisgeschlossen sind.

Beachtenswert ist ferner die Art und Weise, wie die

Turmalingranitmassen von der Gneisgrenze getroffen wer-
den. Es diirfen dabei aber nur diejenigen -Granitvorkommen
in Betracht gezogen werden, die in der gieichen Hohe im
Schiefergebirge eingedmiigen sind. Dies gilt nameintlich

von denjenigen Turmalingraniten, die zwischen dem Win-
gendorfer Bach und der Markersbacher Bahra liegen. Wie
sich sowohl in dem Tal des ersteren unterhalb von Gop-
persdorf ,als auch in dem der letzteren bei Cratza nach-

weisen laBt, spitzen sich diese Granite innerhalb der feld-

spatfiihrenden Quairzitschiefer aus. Nach den letzteren hin

und im allgemeinen uberhaupt nach dem nordostlichen Sal-

band zu werden die Granite feinkornig, im Zentrum der

Granitmassen und an der Grenze gegen den Gneis sind

sie dagegen grobkornig ausgebildet. Da kein Grund denk-

bar ist, weshalb die granitischen Intrusionen gerade an der

Gneisgrenze nicht ebenso feinkornig erstarren sollten wie

an den iibrigen Salbandern, so ist dieses Fehlen der fein-

kornigen Bandzone jedenfalls ebenso wie das Fehlen des

Quarzitschiefers nur durch Storungen zu erklaren. Damit
ist auch hier die Grenze des Schiefergebirges g^egen den
Gneis als eine Dislokation erwiesen.

Dai?> endlich die Gesteinszonen der Phyllitgruppe audi
im Fallen von den Gneisen schrag angreschnitten werden, er-

gibt sich am besten und einwandfreiesten in dem tiefen

Taleinschnitt von GroBrohrsdorf (vgl. Profile 5 und 8 auf

Taf. VIII). Wahrencl nordwestlich von dieseni Orte am
Ljangenbruckenberg und ebensio auf der Hohe siid-

ostlich des Tales Quarzitschiefer in bis 150 m breitem

Ausstrich zutage tritt, sbehen unten im Tale sowohl

am rechten wie am linken Gehange Gneis und Phyllit nur

wenige Meter voneinander entfernt an; Quarzitschiefer

trifft man nur in losen Stiicken im Gehangeschutt. Es
ist ausgeschlossen, dafi sich unten im Tale noch ein mehr
als allerhochstens 10 m machtiger Komplex von Quarzit-



schiefern zwischen Gneis und Phyllit eiuscliiebt. Die

Quarzitschiefer keilen sich also nach dem Liegenden zu

an der Grenze zwischen Gneis und Schiefergebirg© aus. Da
i's sich bei ihnen aber um lalfce Schichten sedimentarer Her-

kunft handelt, welche den Phylliten eingeschaltet sind, so

besagt dieses Auskeilen an der Gneisgrenze nichts anderes,

als daB die Quarzitschiefer von dieser Grenze schrag ab-

geschuitten werden. Dann kann aber nach alledem die

Grenze zwischen Schiefergebirge und Gneis keine natiir-

liche Gesteinsgrenze sein, sondern muB unbedingt von einer

Storungsflaehe gebildet werden.

c) In der Nahe der Grenze zwischen Gneis und Schie-

fergebirge sind die beiderseits an diese herantretenden Ge-

steine meist stark zerruttet. Noch bis iiber 1 km von
der Schiefergebirgsgrenze entfernt findet man im Gneis

erne Art Transversalschieferung entwickelt, nach welcher
die Gneise besser kliiften als nach der urspriinglicheri

Paralleltextur. Langs den Flachen dieser Transversal-

schieferung, welche die normale Schieferung der Gneise unter

einem spitzen Winkel schneidet, hat eine Zertrummerung der

L'fSteinsgemengteile und besonders eine Zerreibung des

Glimmers stattgefimden. Die Transversalschieferung stent

wahrscheinlich in einem gewissen Zusammenhang mit der

gesamten Tektonik, wenn er audi nicht 'ohne weiteres deut-

iich ersichtlich ist (siehe unten). Mit der Annaherung an die

Schiefergebirgsgrenze vermehren sich die kataklastischen

Erscheinungen im Gneis sehr rasch, und in der JSTahe dieser

Grenze selbst ist der Gneis so stark zertrummert, aber
wieder verfestigt (z. T. verkieselt), daB er vielfach fast

keine Andeutung seiner ursprunglichen Paralleltextiir mehr
erkennen laBt und durchaus massig, stellenweise fast dicht

erscheint.

Innerhalb der Phyllitgruppe sind derartige Zertrumme-
rungserscheinungen weniger stark ausgepragt; im allge-

meinen konnen w^ahrscheinlich die hier auftretenden Ge-
stcine leic liter auf Gleitbewegungen reagieren. Nur in der

immittelbaren Nahe der Schiefergebirgsgrenze sind audi die

Phyllite hochst unregelmaBig verdriickt.

Die Turmalingranite zwischen Wingendorfer Bach und
Markersbacher Bahra weisen an der Grenze gegen den
Gneis ebenfalls eine besonders kraftige Kataklase auf.

Alle diese an der Grenze zwischen Gneis und Sehiefer-

uebirge am starksten ausgepragten kataklastischen Erschei-

nungen finden nur dann eine hinreichende Erkla-

| <, 16*
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rung, wenn diese Grenze eine Stdrungsflache darstellt, langs
welcher die iangrenzenden Gebirgsmassen gegeneinander be-

wegt wurden.

b) D i e Art der S 1 6 r u n g.

Tiber die 'Art der Storungsflache, welch© Gneis- und
Schiefergebiet scheidet, gewinnt m !an eine Vorstellung, wenn
man die Lage dieser Flache im Raume betrachtet unter
Berucksichtigung des gegenseitigen Alters oder der nor-

malen Lagerungsverhaltnisse der durch die Stoning ge-

trennten Gebirgsmassen. Hierzu bieten wieder die Tal-

einschnitte die beste Gelegenheit.

Im Lockwitztal bei Lungkwitz ist die Grenze zwischein
' Schiefergebirge und Gneis ihrer Lage nach zurzeit nur sehr
S2hlecht festzustellen, weil das steile Gehange vollig be-

waldet und anstehendes Gestein nicht geniigend entbloBt

ist. Sie seheint aber im allgemeinen steil nach NO ein-

zufallen, moglicherweise hat ein jungerer Porphyrstock bzw.

-gang auf die Lag© der Schiefergebirgsgrenze storend ein-

gewirkt.

Etwas giinstiger liegen die Verhaltnisse trotz der Breite-

der Alluvion im Tale der Miiglitz (vgl. Profil 3 auf Taf. VIII).

Man findet hier auf den. Hohen beiderseits des Tales Quarzit-

schiefer ianstehend; [nach unten zu keilen sich diese laus.

Durch Verbinden gleich hoher. Punkte der Grenzflache er-

gibt sich ungefahr 100 m Fall auf etwa 150 m Horizontal-

entfernung; das entspricht einem Einfalien der Schiefer-

gebirigsgrenze unter etwa 30° inach NO.
Am besten ist das Einfalien der Grenzflache im TaL

von G r o B r 6 h r s d o r f zu untersuchen. Etwas uber 250 m
unterhaib der Abzweigung der StraBe nach Burkhards-

walde von der im Tal selbst verlaufenden StraBe nach
BiensdOrf . schneidet die Gneisgrenze das Tal. An der nord-

lichen (linken) Seite kann man von SW kommend zunachst

uberall Gneis feststellen; in dem Felsen bei der Telephone

stange 3 streicht er WNW und fallt mit etwa 45 nach
NO. Bis zur Telephonstange 4 findet man am Gehange no3h

Gneisschutt. Bei der Telephonstange 5
;
kurz vor dem Haus

Nr. 16 (vgl. Fig. 2), und dann bei den Hausem Nr. 16a und 17

trifft man auf Phyllit. Zwischen den Telephbnstan'gen '4 und 5

liegen im Gehangeschutt auch Bruchstucke von Quarzit-

schiefer. Holier am Hange hinauf und nach dem Langen-
bruckenberg zu nehmen die Lesesteine von Quarzitschiefer

an Menge immer mehr zu und bei dem genannten Berge
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schalten sie sick deutlicli zwischen Gneis und Quarzphyllit

din. Auf der Siidseite (rechten Seite) des GroBrohrsdorfer

Tales kann man hinter dem Haus Nr. 19 stark gedriickten

Gneis anstehen sehen, wahrend an der Westseite des hinter

dem Gut Nr. 18 herum nach oben fuhrenden Fahrweges

gedriiekte Quarzphyllite anstehen. Zwischen diesenbeiden

Blatt Kreischa Blatt Pirna

jjJl ) Biensdorf

Blatt Berggiefihiibel

Fig. 2. Die Grenze zwischen Schiefergebirge und erzgebirgischem Gneis
bei GroBrohrsdorf. MaBstab 1:25 000.

AufschluBpunkten muB also die Schiefergebirgsgrenze

hindurchgehen. Quarzitschiefer sind auch auf dieser Talseite

am unteren Teile des Hanges nicht im Anstehenden auf-

zufinden; dagegen uberrollt ihr Schutt die anstehenden

Gneise ; und auf den Feldern oben beim Gute Nr. 19 a sind

sie als Lesesteine ausschlieBlich verbreitet. Durch diese

Beobachtung ist eine verhaltnismaBig genaue kartographische

Festlegung der Schiefergebirgsgrenze moglich. Aus der Karte

ergibt sich dann, wie man aus der beigegebenen Lagenskizze

Fig. 2 entnehmen kann, ein Einfalien der Grenze um 40 m
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auf etwa 230 m horizontal© Entfermmg, was dem ganz un-
gewohnlich flachen Fallwinkel von 'nur etwa 10° entspricht.

Sieht man vion dem kleinen Talchen westlich vom Jftoten

Berg ab, weil man hier nur nacli Lesesteinen kartieren muB,
so bietet dann wieder das Seidewitztal einen Anhalt fur

die raumliche Lage der Grenzflache. Nach den geologischen
Verhaltnissen auf der Nordseite des Tales fallt sie aucli

hier verhaltnismaBig .flacli nach NO ein. An der SO-Seite

war ihr Verlauf trotz des steilen Gehanges leider nicht

genugend gut festzustellen; sie ist hier iibrigens kurz hinter

der Talwand von einer jungeren Querstorung betroffen

worden, infolge deren sie plotzlich nach NO auslenkt. Auch
in der Gegend von Borna und nordwestlich vom Scharfling

im Tale des Wingendorfer Baches beeinflussen jiingere Quer-

storungen, die teilweise von Porphyrgangen begleitet sind,

die ursprunglichen Grenzverhaltnisse in ungiinstiger Weise.

Im Bahratale 'zwischen Scharfling und Herbstberg 1 scheint

die Sehiefergebirgsgrenze, welche hier zwischen Gneis und
Turmalingranit gelegen ist, recht steil in die Tiefe zu setzen.

Dagegen kann man im Tal des Gersdorfer Baches siidostlich

vom Herbstberg wieder deutlich ein nach NO gerichtetes

Fallen der Gneisgrenze feststellen (40 m Fall auf 100 m hori-

zontale Entfernung, entsprechend einem Fallwinkel von 20°).

Auffallenderweise schiefit dann im Tal der Gottleuba die

Grenze wieder .auBerordentlich steil in die Tiefe (Profil 14),

wie sich aus der Darstellung der Grenze auf der geologischen

Karte (Blatt BerggieBhubel) deutlich ergibt. Es ist be-

achtenswert, daB die Grenze an dieser Stelle zwischen Gneis

und Turmalingranit gelegen ist.

Im Tal der Markersbacher Bahra endlich ist das Fallen

der Grenzflaclie wieder wesentlich flacher als im Gottleuba-

tal. Ein© genaue Zahl laBt sich aber hier nicht angeben.

Aus diesen Anga,ben liber die Verhaltnisse der Schiefer-

gebirgs-Gneis-Grenze in den Talern folgt somit, daB diese

durchweg nach NO hin einfallt, meist mit recht flachem Win-
kel und nur ganzi vereinzelt, namlich an den machtigen Tur-

malingranitmassen, mit sehr steilen Winkeln.

Eine derartige Lage der Storungsflache zwischen Gneis

und Schiefergebirge ist nicht einfach als Verwerfung im
eigentlichen Sinn© (mit Absenkung des hangenden Flugels)

deutbar. Wenn es audi mogiich ware, daB dort, wo die

Grenzflache sehr flach einschieBt, jungere Krustenbewe-

gungen dieses flache Fallen mit verursacht haben, so sind

doch im allgemeinen keine Anhaltspunkte dafiir vorhanden,
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daB jiingere Bewegungen wirklich so starke Neigungs-
veranderungen herbeigefuhrt haben. Die gesamte Tektonik

des Schiefergebirges spricht entschieden dafur, daB dessen

Trennungsflaehe gegen den Gneis schon von Hans aus

nach NO z;u einfiel. Die Auffassmrg dieser Trennungsflaehe
als Verwerfung mit Absenkung des hangenden Flugels wiirde

dann bedeuten, daB das Schiefergebirge aus dem Dache des

Gneisbatho 1iten herstammte. Dies konnte aber nur bei

liner Auseinanclerbewegung der Gebirgsmassen urn sehr an-

sehnliche Betrage moglich sein. Wie ich schon an anderer
Stelle auseinandergesetzt habe 39

), ist aber in- diesem Telle

des varisfischen Bogens gerade im Gegenteil von vornher-

ein mit einer starken Zusammenpressung des Gebirges zu

rechnen. Die Stoning zwischen Gneis und Schiefergebiet

kann daher nur als Kompressionsverwerfung aufgefaBt wer-

den, d. h. als eine lib erschie bungs f lac lie. Langs
derselben ist das Schiefergebirge an den Gneis herange-

driickt unci audi etwas auf ihn liinaufgeschoben worden.

Die hochst auffallige Tatsache, claB die steilen Einfalls-

winkel der Uberschiebungsflache sich gerade dort vor-

finden, wo die Turmalingranitmassen am machtigsten an-

schwellen, dtirfte wohl darauf hinweisen, daB wir in letz-

rcrem einzelne (untereinander wahrscheinlich ehemals zu-

sammenhangende) lakkolithartige Intrusivkorper vor uns

haben. Ihre Intrusion muB im allgemeinen nach den oben
genannten Griinden wenigstens vor der letzten Phase jder

Uberschiebung erfolgt sein. Es ist nun durchaus moglich,

daB die Ablosungsflaehe, langs welcher die Verschiebung

des Schiefergebirges erfolgte, nicht glatt und ungehemmt
mitten durch die Granitmasse hindurchsetzte, sondern hier

mehr nach deren liegendem Rande ausgebuchtet war; die

Granitmassen wirkten dann bei der Uberschiebung wie rie-

sige, nach abwarts gerichtete Aufbuckelungen der uberscho-

benen Masse und furchten sich bei der Bewegung der Schub-

masse tief in die Gneisunterlage ein, so .daB dann hier die

Grenzflache zwischen G-neis und Schiefersystem abnorme
Verhaltnisse zeigt.

Die Grenzflache zwischen Gneis und Schiefergebirge

gehort, wie an anderer Stelle ausgefuhrt wurde, einer mit

einigen Unterbrechungen bis an den jSTordrand des Granulit-

gebirges verfolgbaren Stoning an, fiir welche ich den Na-
men ,,mittelsachsische Uberschiebung" vorgeschlagen habe.

39
) K. Pietzsch. Tektonische Probleme in Sachsen (Geol.

Rundschau, Bd. V. 1014), S. 164.
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II. Die Tektonik des Schiefergebirges selbst.

a) Der B a u der Phyllitzone.
Schion aus dem geologischen Kartenbild (vgl. Tiber

-

sichtskarte Taf. VII) ergibt sich, daB die PhyllitzOne zu-

nachst von Lungkwitz an bis in die Nahe des Seidewitztales

einen recht einfachen Bau besitzt; von der Einschaltung der
Turmalingranite muB man hier naturlich absehen, da diese

intrusiver Natur sind und die Schichten stellenweise schrag
durchsetzen. Ein einziger machtiger Zng von Chloritgneisen

erstreckt sich langs durch das ganze Gebiet. Er wird eben-
so regelmaBig auf seiner sudlichen wie auf seiner nord-

lichen Seite von Quarzphylliten begleitet. DaB die weiter im
Liegenden auftretenden Quarzitschiefer nicht gleichfalls als

ein zusammenhangender Zug auf der Karte erscheinen, liegt

in der Hauptsache darin, daB die Schichten der Phyllitzone

im allgemeinen steiler nach NO einfalien als die Uberschie-

bungsflache und infolgedessen von der letzteren abge-

schnitten werdem. An den Talfianken miissen sich dadurch
die Quarzitschiefer nach der Tiefe hin auskeilen, wie dies

tatsachlich die oben mitgeteilten Beobachtungen im Tale von
GroBrohrsdorf beweisen. Ware die geologische Karte nicht

die Projektion der gegenwartigen Oberflache, sondern ent-

sprache sie einem etwa in der Hone der 380-m-Linie durch

das noch nicht denudierte Gebirge gelegten Schnitt, so

wiirden die Quarzitschiefer ebenso als ein geschlossener Zug
erscheinen, wie die Chloritgneise. Wiirde man dagegen die-

sen Schnitt etwa 100 m tiefer legen, so ist es sehr wahr-

scheinlich, daB man nur an wenigen Stellen iiberhaupt noch

etwas von den Quarzitschiefern antreffen wiirde.

Auch in dem Phyllitgebiet zwischen Borna und Mar-
kersbach miissen verhaltnismaBig einfache Lagerungsver-

haltnisse herrschen. Man begegnet hier im liegenden Teil

des Schiefergebirges wieder einem wenn auch mehrfach

unterbrOchenen Streifen von Quarzitschiefern, in welche die*

Turmalingranite injiziert sind; weiter nach dem Hangenden
zu treten Chloritgneise auf, die nach ihrem Ausstrich im

Gottleubatal (siehe Ubersichtskarte Taf. VII) verhaltnismaBig

flach nach NO einfallein miissen. Da die Quarzitschiefer

steiler nach NO einschieBen, hat dazwischen entweder eine

Zusammenstauchung der Schichten Oder eine andere Storung

der nbrmalen Lagerung stattgefunden. Es ist nicht unwahr-

scheinlich, daB die Chloritgneise des Gottleubatales nach

W zu bis an den nach S vorspringenden Kreidezug heran-
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treten und unter diesem hindurcii vielleicht in der durch
Punktierung auf der Kart© angedeuteten Weise nach NW
hin sich weiter erstrecken. Da man .aber nur auf Lese-
steine angewi©s©n ist und die auBerordentlich stark© tiber-

rollung mit Sandsteinmaterial vor allem auf der Westseite
der Kreidezunge den alteren Untergrund iiberhaupt jeder

Beobachtung entzieht, so laflt sich etwas Entscheidendes
dariiber gegenwartig nicht aussagen.

Abweichungen von diesem im groBen und ganzen sehr

legelmaBigen Bau der Phyllitgruppe sind vor allem in der

Nan© des Seidewitztales vorhanden, wo die Chloritgneise

mehrfach Unmittelbar mit Quarzitschiefern in Beriihrung

treten. Die gegenwartigen Aufsehliisse lassen nicht er-

kennen, ob iiberhaupt Storungen vorliegen, was das wahr-
scheinlichste ist, und welcher Art sie sind, oder ob sich

hier die Chloritgneise normalerweise auf die Quarzitschiefer

. auflegen.

b) Das tektonische Verhaltnis des Phyllit-
gebietes zum altpalaozoischen Schichten-

k o m p 1 © x.

Wenn man nur einzelne Teile der Grenze zwischen dem
Phyllitgebiet und dem Zuge der 'altpalaozoischen Schichten

beriicksichtigt, kann main namentlich im B©r©ich der phylliti-

schen Tonschiefer leicht zu der Ansicht kommen, es herrsche

eine vollig konkordante und ungestorte Lagerung von den
Phylliten bis in die altpalaozoischen Schichten hinein. tiber-

blickt man aber die ganze Grenze dieser Gebirgsglieder von
Lungkwitz lan bis BerggieBhubel, so bieten sich ahnliche Ver-

haltniss© dar wi© zwischen Gneis- und Schiefergebirge. Es

werden namlich einerseits die Glieder der Phyllitgrupp©

von der Grenze des palaozoischen Komplexes schrag ge-

schnitten, so daB sowohl Quarzphyllit© wi© phyllitische Ton-

schief©r an die altpalaozoischen Formationen angrenzen;

andererseits treten auch im Gebiete der letzteren verschie-

dene Glieder (Kieselschiefer, Diabase, Diabastuffe, Ton-

schiefer) an die Phyllitgrenze heran. Da ferner die unmittel-

bar an die Phyllite angrenzenden altpalaozoischen Gestein©

stark gedriickt zu sein pflegen und auBerdem weiter nord-

ostlich in viel groBerer Breite ausstreichen, kann es sich

bei der Grenze zwischen Phyllit und Palaozoikum nicht urn

ein© bloB© stratigraphische Diskordanz, sondorn muB es

sich um eine Dislokation handeln.
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' Uber das Einfalien dieser Storungsflache laBt sicli nur
selten durch unmittelbare Beobachtung etwas Sicheres fest-

stellen. Am deutlichsten ergibt sich noch aus dem Karten-
bild der Gegend von BerggieBhiibel40), daB die Grenze zwi-

schen Phyllit und aitpalaOzoischem Komplex mehr oder
minder flach nach Norden einfallt. Dies spriclit dafur, daB
die Stoning der gleichen Art ist wie diejenige Dislokation,

welche die Grenze zwischen Gneis und Schiefergebirge bil-

det; nach der Lage des Schiefergebirges in der varistischen

Bogenwendung ist die Auffassung der Grenzflache zwischen
phyllitisehem und aitpalaiozoischem Komplex als tiber-

schiebungsflache jedenfalls die wahrscheinlichste:

c) Der Ban des aus altp alao zois chen Schich-
t e n b e s t e h e n d en T e i 1 e s d e s S e h i e f e r g e b i r g e s

.

Der zwischen der Phyllitzone im S¥ Und der Weesen-
steiner Grauwackenformation im NO eingeschlossene Teil des

Schiefergebirges besteht iaus altpalaozoischen Schichten,

Schon ein Blick auf das Kartenbild laBt in diesem Gebiet

mehrere ausgezeichnete Langszonen erkennen, die ihrerseits

augenscheinlich ebenfalls wieder groBtenteils durch Storun-

gen begrenzt werden.

Am iauffalligsten ist von diesen Zonen der vom Blauberge

im Uoekwitztale an iiber Schmorsdorf, Crotta, Burkhards-

waJ.de und N en ntma rinsdor 1 bis an den Quadersandstemrand
zwischen GersdOrf und Ottendorf verfolgbare Zug kulmischer

Gesteine und zwar darin beslonders die auch orographisch

herviortretende Zone der Kieselschiefer-Hornstein-Breccien.

Diese Zone laBt sich, abgesehen von gewissen, unten genauer

zu erorternden UinregelmaBigkeiten im Muglitztal, iiberall

scharf gegen das sudwestlich vorliegende Schiefergebirge

aJbgrenzen, welches trier vorwiegemd aus devonischen, da-

neben aus silurischen und nur untergeordnet auch aus

kulmischen Schichten besteht.

In diesem Devonkomplex macht sich ostlich von Maxen
durch die Verteilung von Diabastuff, Kalkstein und Ton-

schiefer ein muldenformiger Bau geltend (Maxener Devon-
mulde, vgl. Profit 2, Taf. VIII), der zunachst bis in den
Bereich des Profils anhalt. Nordwestlich von Maxen
ist der liegende (sudwestliche) Fliigel dieser uberkippten

Mulde durch cine im Streichen verlaufende Stoning

±°) Siehe 2. Aufl. des Blattes BerggieBhiibel der geol. Spe-
zialkarte des Kgr. Sachsen.



verdoppelt warden, wobei allerdings dor piabas selbst,.

das alteste Glied des Devons, nur einmal zu Tage aus-

streicht (Profil 1). An den hangenden Muldenflugel schlieBt

sick auf der Grenze zwischen Blatt Kreischa unci Blatt

Pirna ©in Sattel an, in dessen Kern nordlich von
Biensdbrf Silur auftaucht (Profile 4—6, Nenntmannsdorfer
Silursattel, s. u.). Der nach NO zu fallende Fliigel dieses

Devonsattels wird im Muglitztal (Profile 3—5) von Kulm
iiberlagert. Da aber hier zwischen den clevonisclien Diabas-

tuffen und den kulmisehen Tonsehiefern und Grauwacken die

Kalksteinstufe des Devons fehlt, so liegt entweder eine

stratigraphisehe Diskordanz oder eine Stoning- vor. Er-

steres ist nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen, well

gerade hier die Kulmschichten aufgearbeitetes Diabasma-
terial enthalten (siehe S. 216) unci also eine teilweise De-
nudation des Devons vor Ablagerung des Kulms nicht aus-

geschlossen ist. Wahrseheinlicher ist es allerdings, daB der

Kulm langs einer untergeordneten Storungsflaclie an den
Dovon-Silur- Sattel herangedruckt wurde, zumal an derselben

vStorungslinie ein Quarzit auftritt, der nur als eine aufge-

quetschte Scholle von iintersilurischem Quarzit (oder mog-
licherweise auch von einem Quarzitschiefer der Weesen-
steiner Grauwackenformation) aufgefaBt werden kann. Ost-

lich von Maxen ist der Devonsattel lediglich durch den
wahrscheinlich infolge untergeordneter Storungen oder Fal-

tungen stark verbreiterten Ausstricli der Diabastuffe an-

gedeutet. Im NO dieses Ortes verschmalert sicli aber der

Bereich der Diabastuffe immer mehr, gleichzeitig hat sich

bis hierher der an den Devonsattel herangedruckte Kulm-
streifen des Winterleitetales so weit gehoben, daB er durch

die Schichten der devonischen Kalksteinstufe ersetzt wird.

Im Bereich des Profils 5 tritt unter dem Liegend-

schenkel der Maxener Devonmulde an der Grenze gegen.

den Phyllit Obersilur in Form von stark kataklastischen

Kieselschiefern zutage. Zwar sind Aufschlusse nicht vor-

handen, jedocli lassen schon cias Fehlen des Diabases und
die stark verringerte Ausstrichbreite der Devonschichten

hier das Vorhandensein von untergeordneten Storungen ver-

muten. '\Veiter siidostlich, bei Biensdorf, tritt der Diabas

an der Grenze (Uberschiebungsflache) gegen den Phyllit

wieder auf und zeigt starke Pressungserscheimmgen.

Zwischen clen Profilen 5 uind 6 wird die Maxener Mulcle

durch eine nicht ganz genau in deren 'Fortsetzung fallende,

sondern ein wenigv nach verschobene neue Mulcle alter-
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nierend abgelost. Diese Biensdorfer Mulde, die, wi© unten
erortert werden wird, streckenweise nur durch ihren Lie-
gendfliigel vertreten ist, senkt sich na,ch SO hin, so daB in

ihrem Kern im Seidewitztal sOgar Kulmschichten sichtbar
werden. Weiterhin nach dem Tal der (xersdorfer Bahra
zu hebt sie sich. wieder. Infolgedessen stehen dort die

Diabastuffe westlich (im Liegenden) der Kalksteinschichten
mit denen ostlich (im Hangenden) derselben obsrirdisch in

Verbindung. Andererseits ist die Maxener Mulde bei Maxen
am tiefsten tmd nimmt nach SO hin an Tiefe immer mehr
ab, bis sie dann. nordlich von Biensdorf mit der Biens-

dorfer Mulde alterniert. E-s ergibt sich1 auf diese Weise eine

Querfaltung des gesamten devonischen Streifens; und zwar
liegen die Sattel dieser Querfaltung nordlich von Biens-

dorf (Bereich von Profil 5), wo die Maxener durch die

Biensdorfer Mulde abgelost wird, und im Bahratal (Profil 13),

wo die Diabastuffe sich aiis dem Liegend- in den Han-
gendfliigel herumziehen. Dazwischen liegen die Mulden
dieser fLachen Querfaltung.

In der Biensdorfer Mulde, von der, wi© erwahnt, groB-

tenteils nur der liegend© Muldenflugel vorhanden ist, wer-

den im Seidewitztal unterhalb des Nenntmannsdorfer Kalk-

ofens schwarze kulmische Schiefer angetroffen. In den

Briichen unmittelbar beim Kalkofen und ostlich davon
herrscht im allgemeinen noch gleichmaBig nach NO ge-

richtetes Einfalien; es ist hier lediglich durch eine unter-

geordnete, die Mulde spitzwinklig durchschneidende Storung

ein© Wiederholung der KaLksteinscMchten erfolgt.

Verwickelter liegen die Verhaltnisse weiter siidlich. In

dem gegenwartig allein noch betriebenen groBen Fitzke-

schen Kalksteinbruche (F der Karte) bilden die Kalkstein-

schichten einen Sattel, auf den die Diabastuffe des Sud-

fliigeLs der Biensdorfer Mulde hinaufgeschoben sind. Der
Bau der noch weiter nach SW liegenden Devonschichten

ist gegenwartig nicht sicher zu erkennen; sie unterliegen

nicht mehr der Biensdorfer Synklinalbildung. Es sei nur

noch erwahnt, daB hier mehrere schwache Diabaslager und
an der Uberschiebung gegen Phyllit sogar stark verquetschte

obersilurische Kieselschiefer auftreten. Machtige Diabastuffe

sind hier nicht anzutreffen; es ist aber nicht ausgeschlossen,

daB ein Teil der Chlorit fiihrenden, griinlichgrauen Toh-

schiefer hier die Diabastuffe vertreten.

Auch im Bereich der Bornaer Kalklager sind die Lage-

rungsverhaltnisse ziemlich verwickelt. Die in den Profilen
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10 unci 11 gegebene Darstellung kann daher nur als ein yor-

liiufiger Versush einer Deutung angesehen werden. Es sind

jedenfalls zahlreiche Storungen vorhanden, die mehr oder

raiuder spitzwinkelig zum Streichen der Schichten verlaufen.

Im ganzen steht aber der Bornaer Kalksteinkomplex unter

dem EinfluB der Biensdorfer Muldenbildung. Ein synkli-

naler Bau ist aueh aus dem Auftreten der Diabastuffe ost-

iich wie westlich der kalksteinfuhrenden Schichtengruppe,

die naeh den oben entwickelten Griinden jiinger als die

Diabasgruppe ist, herauszulesen. Wie schon erwahnt, stehen

. diese beiden Diabastuffvorkommen bei Gersdorf auch zutage

in unmittelbarem Zusammenhange (Profil 13) und deuten

dadureh die Lage eines Quersattels an. tJber Gersdorf hin-

aus bis naeh BerggieBhubel hin
;
wo der Devonzug vom

BerggieBhubel-Markersbacher Granit abgeschnitten wird, ist

eine Feststellung der Lagerungsverhaltnisse trotz des ehe-

maligen BerggieBhubeler Bergbaues nicht moglich, teils

wegen der kontaktmetamorphen Veranderung der Schich-

ten, teils wegen der starken Uberrollung des Gelandes mit

Sandsteinmaterial. Die Verbreitung der metamorphen Dia-

bastuffe ist hier auf der Karte wahrscheinlich etwas uber-

trieben dargestellt, weil zwischengelagerte Knotenschiefer

nicht ausgeschieden werden konnten. Ebenso sind in dem
Gebiet der metamorphen Tonschiefer nordostlich von Berg-

gieBhubel wahrscheinlich noch veranderte Diabastuffe (wenn
auch nur sehr untergeordnet) vorhanden und schlieBlich ist

es nicht unmoglich, daB ein Teil der hier verzeichneten

Schiefer iiberhaupt nicht mehr zum Devon gehort. Das
wiederholte Auftreten von Kalksteinlagern spri^ht auBerdem
fur das Vorhandensein streichsnd verlaufener Storungen.

Solche sind auch siidlich von Gersdorf durch die Kiesel-

schiefervorkommen im Bereiche des Devons angedeutet.

Moglicherweise entsprechen die Tonschiefer, die sich hier am
Bahrabach an der Phyllitgrenze einstellen, jenen nordwest-

lich von Schmorsdorf anzutreffenden, vermutlich obersiluri-

sehen Tonschiefern.

Von Biensdorf bis in die Ge^gend von BerggieBhubel

werden die devonischen Schichten naeh NO hin von einem
Zuge silurischer Gesteine begrenzt. Die Erscheinung, daB

die Biensdorfer Mulde streckenweise oberirdiseh nur durch

ihren Sudfliigel vertreten ist, hat ihren Grund darin, daB
diese Synklinale und wahrscheinlich auch schon der siid-

ostliche Teil der Maxener Mulde der Lange nach aufge-

rissen sind, und daB langs einer streichenden Uberschie-
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bungsflache andere Schichten herangedruckt wurden; und
zwar gehoren die letzteren einem schion mehrfach erwahnten
Sattel an, der zunachst im Bereich der Profile '3 und 4

oberirdisch nur aus devonischen Diabastuffen besteht, in

dessen Kern aber schon nordlich von Biensdorf Silurschich-

ten sichtbar werden. Dieser Sattel mag wegen seiner wei-

teren Fortsetzung nach SO hin kurz als Nenntmannsdorfer
Silursattel bezeiclmet werden. Die Aehse dieses Sattels

hebt sich allmanlich in sudostlicher Bichtung, unci auf den
Hohen sudwestlich von Nenntmiannsdorf (Profile 8 und 9)

kommen infblgedessen in seinem Kern unfcersilurische Sa,ncl-

steine (sq) zutage. Der Nenntmannsdorfer Silursattel i&t

zwar nur sehr schmal und wircl seinerseits wieder spitz-

winkeiig zu seiner Achse von Storungsflachen begrenzt,

immerhin ist aber durcli das nach Gersdorf hin immer
reichlichere Auftreten von Kieselsctiiefern im oberirdischen

Ausstrieh und durch das gleichzeitige Fehlen der unter-

silurischen Sandsteine eine Querfaltung audi dieses Gebirgs-

streifens angecleutet. Auffalligerweise liegt der Quersattel

dieser Silurzone ungefahr dort, wo in dem westlich an-

stoBenden Devonzuge eine Quermulde vorhanden ist. Hier

im Crebiet des Seidewitztales (Profil 8) ist daher die Auf-

schiebung des Nenntmannsdorfer Silursattels auf die Biens-

dorfer Mulde verhaltnismaBig am groBten. Weiter nach

SO hin, nach Gersdorf zu, nimmt der Betrag dieser ge-

genseitigen Verschiebung iab. Ob er weiter iiber Gers-

dorf hinaus nach BerggieBhubel hin nochmals zunimmt, ist

nicht sicher zu entscheiden, da hier die Feststellung der

anstehelnden Gesteine des alien Gebirges 'durch starke tTber-

rollung mit Sandsteinmaterial sehr erschwert und strecken-

weise uberhaupt unmoglich gemacht wird (z. B. nordwest-

lich von BerggieBhubel).

Auch nordostlich von Maxen wird der lange Maxen.-

BerggieBhubeler Devonzug nach NO hin von einem "Silur-

sattel begrenzt. Auf Grund der Graptolithenfunde auf dem
Sandberg laBt sich die Stratigraphie des Silurs dieser le-

gend mit ziemlicher Sicherheit festlegen. Aus der Ver-

teilung der Kieselschiefervorkommen beiclerseits zu einem
Hornsteinzuge kann man dann auf einen im groBen.

und ganzen sattelformigen Bau dieses Wittgensdorfer Silur-

zuges schlieBen. Die teilweise recht kurzweilige Zusam-
menknickung der Hornsteinschichten und auch der Kiesel-

schiefer des Sandberges scheinen auf eine betrachtliche

Breite dieses ebenfalls nach SW uberkippten Gewolbes bzw.
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aid ein verhaltnismaBig [laches Fallen vor alien Dingen des

ostlichen Fliigels hinzudeuten.

Dieser Silursattel ist norddstlich von Maxen an jenen

|tngen unci schmalen Kulm-Devon-Streifen der Winterleite,

#elcher an die Maxener Mulde herangedruckt war, seiner-

seits wieder langs einer Storung herangepreBt worden. Nach
der allgemeinen Tendenz der Tektonik des Elbtalschiefer-

gebiets kann man namlich diese Dislokationen nur als nach
NO bin einfallende Uberschiebungsflachen ansehen (vgl.

audi das schematische Querprofil Fig. 4 S. 272).

Der bisher besprochene Teil des altpalaozoischen Schich-

tenkomplexes wird nach NO hin von kulmischen Gesteinen

und zwar unmittelbar vom Zuge der Kieselschiefer-Horn-

stein-Breccien begrenzt. DaB diese Grenze keine strati-

graphische sein kann, sondern eine Storung sein muB, wurde
schon bei der Erorterung der Natur der Breccien naher

auseinandergesetzt. Die Storung selbst ist nirgends auf-

gesehlossem sie muB aber dieselbe Tendenz besitzen, welche
die Tektonik des gesamten Schiefergebirges beherrscht. Dies

ergibt sich am besten aus den gleich naher zu besprechen-

den Verhaltnissen im Gebiet des Miiglitztales.

Abgesehen von dieser Gegend ist der lange Kulm-
streifen, der sich vom Lockwitztal bis an die geschlossene

Sandsteindecke heran ohne jede Unterbrechung verfolgen

laBt, anscheinend recht einfach gebaut: langs der west-

lichen Verbreitungszione tretesn die erwahnten Breccien

auf, im iibrigen stehen fast ausschlieBlich nur Tonsehiefer

und Granwacken zutage an. Verschiedene Griinde sprechen

aber dafiir, daB nicht lediglich cine machtige, nach NO hin

einfallende Schichtenfolge, sondern daB ein System steiler

und enger Falten vorliegt. Namlich nordwestlich von Burk-
liardswalde auf dem Kamme des Hohenruckens 262 (vgl.

Skizze Fig. 3 S. 257) tritt mitten in der Umgebung schwar-
zer kulmischer Schiefer, die hier zu Knotenschiefern umge-
wandelt sind, ein engbegrenztes Vorkommen kontaktmeta-
morpher Kieselschiefer-Hornstein-Breccie auf. Dies kann
nach meiner Ansicht nur so erklart werden, daB die Breccie
von ©ben her in die Schiefer eingefaltet ist. Wenn man nun
bedenkt, da,B in noch nicht ganz 100 m horizontaler Ent-
fernung nachNO hin metamorphei Devo'nschichten (gebanderte
Kalksilikatfelse und kristalline Kalksteine) anstehen, und
daB die Breccie nach den fruher gewonnenen Anschauungen
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die jiingste Kulmbildung darstellt, so muB in dem Zwischen--
rauni zwischen der Breocie und den Devonschichten die-

ganze Tonschiefergrupp© d©s Kulms zusammengedrangt sein:

Der Schieferausstrich zwischen der Breccie von Hon© 262
und dem siidwestlich davon gelegenen langen Breccienzuge
ist dann aber so iiberaus breit, daB or im wesentlichen Inur

durch ein System steiler Falten erklarlich ©rsch©int, welche
auBerdem vielleicht teilweise noch von untergeordneten
Storungen begleitet sind.

Das eben erwahnte metamorphe Devon, welches man bei

der ehemaligen Weesensteiner Papierfabrik im Miiglitztale

gut aufgeschlossen findet, kommt als Kern einer Falte im
Kulm zutage. In die Fortsetzung dieser Falte nach SO hin

fallt das Vtorkommen von kristallinem Kalkstein am Wege
von Burkhardswalde nach der Nenntmannsdorfer Miihle,

und wahrscheinlich auch der Epidothornfels (metamorpher
Diabastuff) des Mordgrundes ostlich von Nenntmannsdorf.
Dagegen gehort der am Seidewitzknie, westlich von der

Nenntmannsdorfer Muhle zutage tretende gebanderte Kalk-

silikathornfels schon einem parallelen Sattel an, wie es

in Profil 7 dargestellt wurde.

Derartige parallel© oder vielleicht auch sich teilweis©

cpitzwinkelig ablosend© Falten durchziehen die ganze lange

Kulmzone von ihrem Hervortauchen unter dem Hotliegenden

an bis zu ihrem Verschwinden unter die Quadersandstein-
deck©. Im Gebiete der G©rsdorfer Bahra, besonders auf

den weiten Feldern ostlich des Baches deuten zahlreiche Lese-

steine von Diabasgesteinen, Hornsteinen, Kieselschiefern usw.

auf devonische und silurische Komplexe hin, welch© liochst-

wahrscheinlich im Kern solcher untergeordneten Kulmsattel

zutage treten.

Die ungewohnliche Breite der Breecienzone an ver-

schiedenen Stellen, namentlich im G-ebiet zwischen Lock-

witz- und Miiglitztal kann nur durch untergeordnete, im

Streichen verlaufende Storungen erklart werden'. In der

Nahe des Miiglitztales laBt sich dies begriinden. Es ist nam-
lich auffallend, daB etwas iiber 1 km nordwestlich vom Miig-

litztal die Breccienstufe noch in ©twa 600 m Breit© aus-

streicht, daB aber im Tale selbst ©igentlich nur an einer

einzigen kaum 50 m breiten Stelle Breccien nachweisbar

sind und im ubrigen nur Tonschiefer mit Grauwackenein-
lagerungen anstehen. Schon hart am Ostrande von Blatt

Kreischa beobachtet man, daB sich zwischen die Breccien

mehrfach Tonschiefer einschieben. Die Vermutung, daB-
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diese Wiederholung nicht blofl durch Faltung, sondern auch

durch Schichtenverschiebung langs Storungsflachen erfolgt

ist, wird nun durch die Verhaltnisse an dem gegemiber-

liegenden rechten Hange des Muglitztales gestiitzt. Hier

treten an zwei Stellen mitten aus kulmischen Schiefern

Fig. 3. Geologisch-tektonische Karte der Umgebung
von B a h n h o f Burkhardswalde-Maxen.

(MaBstab 1 : 30 000.)

Senkrecht schrafflerte Flachen = Silur, horizontal schrafflerte Flachen = Devon,
|AejLn punktierte Flachen =kulmischeT6nschiefer undGrauwacken, stark punktierte

Flachen = kulmische Kieselschiel'er-Hornstein-Breccien und -Konglomerate.

heraus obersilurische Hornsteine zutage, und auBerdem iiber-

S'.hneidet der von Nenntmannsdorf her iiber den Kanitzberg

bei Burkhardswalde verlaufende Breccienzug in schrager

Richtung sowohl diese Hornsteinschichten, wie auch die sie

umhullenden Kulmschiefer. Diese Lagerungsverhaltniss©

Zeitschr. d. D. Gaol. Gas. 1917. 17
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glaube ich nur so erklaren zu konnen, daB zunachst auf

die Silurschichten des Wittgensdorfer Silurzuges Kulm-
schiefer aufgeschoben wurden, und daB dann mehrmals
Stoiungsflachen aufrissen, welche diese erst© Aufschiebung
quer durchschnitten, und an welchen dann wieder Aufschup-
pungen stattgefunden haben.

Im einzelnen stellen sich diese Verhaltnisse jedenfalls

folgiendermaBen dar (vgl. Fig. 3). Zur Erleichterung dor
Bes'chreibung bezeichne ich das sudliche der beiden rechts

der Miiglitz auftretenden Hornsteinvorkommen bei Sign. 300,3

der Spezialkarte mit hl3 das nordliche mit h2 . Die drei

Teile, in die sich am Ostrande von Blatt Kreischa der
Breccienzug lauflost, nenne ich bl3 b2 ,

b 3 , die jeweils nord-

ostlich langrenzenden Schiefer s1? s 2 ,
s 3 . Der Hornstein-

komplex ht liegt genau in der Fortsetzung des Wittgelnsv

dorfer Silursattels und stent mit diesem jedenfalls auch in

festem unterirdischen Zusammenhang. Dieser Silurkomplex

ist- langs der Storungslinie I (vgi. Skizze) auf kulmische und
auf devOnische Schichten (den Zug der Winterleite) heran-

gedruckt wiorden, siehe auch Profit 3 auf Taf. VIII. Langs
der Storungslinie II wurden dann kulmische Schichten heran-

gepreBt und auf das Silur aufgeschoben; im G-ebiet dels

Muglitztales sind dabei die Silurschichten vollig iiberwal-

tigt worden, so daB hier die aufgeschobenen Kulmschich-

ten unmittelbar ian denjenigen Kulmkomplex der Winterleite

grenzen, gegeln den sonst das Silur des Wittgens-

dorfer Sattels und seiner Fortsetzung hi berangedriickt

erscheint. Dies ist dadurch moglich, dafl die Storungs-

flache II flacher nach NO einfallt als I (siehe Profil 3).

In ihrem Streichen verlaufen die aufgeschobenen Kulm-
schichten spitzwinklig mr Storungsflache II, weil im Gre-

biet^ von Blatt Kreischa die Breccien bl3 auf Blatt Pirna

aber die Schiefer Si an die Dislokation anstoBen. Die Grenze
.zwischen der ^Breccie h± und dem Schiefer s± ist die nor-

male Schichtgrenze.

Wenn nun bei der weitereri Dauer der Schichten

-

^usammenstauchung eiine neue nach NO gerichtete Bruch-

flache III aufreiBt, welche nach der Tiefe zu auch durch

die Storung II noch mit hindurehgeht, so- kann langs dieser

neuen Storung III das Silur des Wittgensdorfer Sattels mit-

samt dem langs II daraufgeschobenen Kulm wieder so weit

emporgeschoben werden, da,B das sonst unter der Storung II

verdeckte Silur h± nach entsprechender Denudation der

Schichten jetzt als Hornsteinkomplex h2 wieder an der Ober-
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flache liegt. Die im Hangenden von h2 verlaufende

Storung Ha ist dann tatsachlich nichts anderes als die

mitverschobene Storung II. Wie an der letzteren die Kulm-
schichten im Streichen spitzwinklig abstiefien, so daB teils

Breccien, teils Schiefer an die Storungsflache angrenzten,

so ist dies auch bei der Storung III der Fail. Die Breccie b 2

isr eben nur die Wiederholung von b 1 und der Schiefer s2

die Wiederholung von sx .

SchlieBlich riB in dem aufgeschobenen Kulmkomplex
nochmals eine Storung (IV) auf, die aber im Streichen

schief zu den friiheren verlief und infolgedessen die Sto-

rungen II und III siidostlich des Muglitztales iiberschnei-

den mufite; in ihrem weiteren Verlauf nach SO hin wurden
<lurch sie auch die fruher beschriebenen devonischen und
silurischen Schichten noch schrag getroffen. In ihrer nord-

westlichen Verlangerung ist diese Storung IV nicht ganz
sicher zu fassen. Da die Breccie b 3 zu dem langs desi

Hornblendegranits auftretenden metamorphen Devonzuge
der Weesensteiner Papierfabrik dieselbe Lage einnimmt wie
die Breccie von Hone 262, so gehoren diese beiden Brec-

crienvorkommen offenbar derselben Einmuldung an. Die

Eortsetzung der Storung IV auf der linken Seite des Muglitz-

tales ist daher zwischen b 2 und b 3 zu suchen; wahrschein-

lich nimmt sie ungefahr den durch die Linie IV a ange-

deuteten Verlauf. Noch weiter nach N¥ hin ist die Fort-

setzung der Storungen III und IV innerhalb der Breccien-

schichten versteckt, die hier jedenfalls erst infolge dieser

Storungen und der Muldenbildung b 3 eine so auBerordent-

lich gToBe Machtigkeit besitzen.

Nach dem allgemeinen Kartenbild scheint sowohl langs

den Disk)kationen II und III wie auch langs IV nicht nur

eine Aufschiebung senkrecht zum Streichen der Storungs-

flache, sondern gleichzeitig eine gewisse horizontale Ver-

schiebung stattgefunden zu haben. Fiir eine betrachtliche

Horizontalkiomponente der Bewegung an den Storungs

-

flachen des Schiefergebirges sprechen ferner die unter
45° gegen die .Horizontale geneigten Gleitschrammen, die

man auf den Schichtflachen des konglomeratischeli' Gesteins

am Hummelstein im Lockwitztal beoba-chtet.

Der zuletzt ausfiihrlich betrachtete lange Kulmzug, der

sich vom Lockwitztale ab ohne Unterbrechung durch das
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ganze Schiefergebirge hindurch erstreckt, ist schon zunt

groBen Teil der Kontaktmetamorphose anheimgefallen. Das.

nach NO zu angrenzende ubrige Schiefergebirge be-

steht dann nur noch aus metamorphen Gestemen.
Unmittelbar an den Kulmzug stoBt im Bereich von

Blatt Kreischa ein Komplex von schwarzen Knotenschiefeirn,,

Graphitquarziten usw., die als kontaktmetamorphes Silur

aufzufassen sind. Ahnliche, aber moistens nicht ganz so

stark metamorphe Gesteine grenzen auf Blatt Pirna, zwi-

schen Burkhardswalde und Ottendorf an den Kulmzug 1 bzw.
an die in diesem aufgefalteten Devonschichten. Diese beiden

Silurgebiete standen ehemals miteinander in ununterbroche-

nem Zusammenhang, sind aber durch das Empordringen des

Tronitzer Hornblendegranits, eines Auslaufers des MeiBner
Syenitmassivs, voneinander getrennt worden. Tiber die

innere Tektonik der beiden Silurkomplexe laBt sich nur
sehr wenig sagen, da die Aufschliisse goring sind. Sowohl
in dem Tronitzer, wie in dem Burkbardswalde-Ottendorfer
SilUrsjtreifen sind untergeordnete Faltungen oder Verschie-

bungen wahrscbeinlich ; so konnten z. B. die beiden auf

den Hoben links des Seidewitztales gelegenen Vorkommen
von Chiastolithsehiefern auf einen gewissen sattelformigen

Bau dieses Gebirgszuges hinweisen. Aucb die Grenze gegen
den Kulm ist nirgends aufgeschlossen ; docb kann es sicb

dabei nur um eine Storungsflache handeln, langs welcher

die silurischen Schichten an dem Kulm- bzw. Kulm-Devon-
Komplex emporgeschoben wurden; der Silurzug bildet dann
moglicberweise den aufgepre^Bten Kern eines groBeren nach
SW ubergeneigten Battels, dessen hohere Teile in der langen

devonischen Aufsattelung am Ostrande des Kulmzuges vor-

liegen.

In dem eben betrachteten Silurstreifen stellt sich zwi-

schen Friedrichswalde und Nenntmannsdorf ein kleines, ge-

genwartig nicht im Anstehenden aufgeschlossenes Vorkom-
men von metamorphem kornigen Diabas ein. Da die Diabase

der unteren Abteilung unseres Devons angehoren, konnte

es sich nach der eben mitgeteilten Anschauung uber die

Tektonik des Silurstreifens um einen Teil des ehemaligen

Daches dieses Silursattels handeln, welches hier seine Er-

haltung vielleicht einer untergeordneten flachen Einmul-

dung verdankt. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, daB

ein das Silur durchsetzender Eruptionsschlot, also einer der

Zufuhrungskanale der devonischen Ergiisse vorliegt; letztere

Auffassung ist im Profil 9 zur Darstellung gebracht.



An das Silur von Burkhardswalde- Ottendorf lehnt sich

nach NO hin ein devonischer Komplex an, der zum aller-

groBten Teil aus metamorphen Diabastuffen besteht. Das
Auftreten des metamorphen Diabases langs der NO-Grenze
und an der S-Grenze dieses Devonzuges scheint mulden-
formige Schichtenstellung anzudeuten. Damit ist dann aber

die Lagerung der Kalksbeinschichten, die ebenfalls an den

Grenzen des Devonstreifens und zwar noch auBerhalb des

metamorphen Diabases auftreten, nicht recht in Einklang

zu bringen; entweder kommen hier untergeordnete Storun-

gen mit ins Spiel, oder aber der Diabas tritt hier nicht im
Liegenden der Tuffe, sondern im Hangenden derselben auf,

nnd es liegt dann iiberhaupt kein synklinaler, sondern ein

autiklinaler Bau des Devonstreifens vor.

Da in idem Burkhardswalde-Ottendorfer Silurzuge die

Schichten spitzwinklig zu dessen nordostlicher Grenze strei-

chen, und ebenso im Devonstreifen die Schichten nicht

parallel mit olieser Grenze verlaufen (vgl. das Ausspitzen

des Diabases nach NW hin), so ist die Grenze zwischen

'Silur und Devon ebenfalls keine normale, sondern wird

durch eine Storung bedingt. Ware der Devonzug synklinal

gebaut. so wiirde er sich zwanglos ian tlen sattelformig ge-

bauten Silurstreifen anschlieBen; die gegenseitige Verschie-

bung zwischen Silur- und Devonzone wiirde dann nicht

sehr groB sein. Aus diesem Grunde ist auf Blatt Pirna

an dieser Stelle keine Dislokation verzeichnet ,worden. Ich

mochte aber doch die Moglichkeit einer sattelformigen

Schichtenstellung im Devon nicht von der Hand weisen.

d) Die tektonischen V e r h a 1 1 n i s s e der
W e e s e n s t e i n e r G r a u w a c k e n f o rm a t i o n.

An die kontaktmetauiorphen altpalaozoischen Schichten,

deren Tektonik eben ausfuhrlieher besprochen wurde, legt

sich nach NO hin die Weesensteiner Grauwackenforma-
tion an. Auf der Strecke von Ottendorf bis nach Weesen-
stein lehnt sie sich an devonische Schichten an, toils an

Diabas, fceils an Diabastuffe, teils auch fan &notenschiefer mit

Kalksteineinlagerungen. Nur an einem ganz kleihen Ab-
schnitt nordlich von Ottendorf tritt hier von S her Silur

an diese Grenze heran. In etwas groBerer Ausdehnung
ist dies bei Ealkenhain und siidostlich vOn Rohrsdorf der

Fall. Zwischen den beiclen letztgenannten Vorkommen
schiebt sich der Tronitzer Hornblendegranit ein. Noch
weiter nach NW hin, zwischen Eohrsdorf und Gombsen
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beruhrt die Weesensteiner Formation kulmische Schichten.

Es muB dabei aber beachtet werden, daB auf der Hocli-

flache sudostlich von Rohrsdorf die Gesteinsgrenzen nur nach
Lesesbeinen festgestellt werden konnen und daher unsicher

sind. Infolgedessen ist es nicht ausgeschlossen, daB die

Grenze zwischen Weesensteiner Grauwackenformation und
palaozoischem Schichtenkomplex von der Nordecke der Tro-

nitzer Granitmasse aus nach der Siidspitze der sudwestlich

von Rohrsdorf gelegenen Syenitmasse (Wiiste Mark Heinitz)

geziogen werden muB (punktierte Linie der Karte Taf. VII).

Dann wiirde auch ein sonst nur schwer zu erklarendes Vor-

kommen von Graphitquarzit noch mit in das Silurg^ebiet

hineinfallen. Die Schichten, welche der ehemalige PreuBer-

sche Versuchsschacht siidlich von Burgstadtel iiber dem
Syenit antraf, sprechen dafitiy daB dort sicher wieder Ge-
steine der Weesensteiner Formation vorhanden sind.

V)on seiten der Weesensteiner Grauwackenformation her

treten an die Grenze gegen das Palaozoikum auf der Streeke

von Ottendorf bis Oberseidewitz Schichten der oben defi-

nierten Abteilung a jener Formation heran, also kristalline

Grauwacken und Knotenglimmerschiefer. Von Oberseide-

witz sab bis ins Lockwitztal grenzen dagegen Schichten der

Abteilung b (Andalusitglimmerfelse, Andalusitcordieritfelse

und andere cordieritreiche Gesteine) an das Palaozoikum.

Die Grenze zwischen dem Ausstrichgebiet der Abteilungen

a und b verlauft im Durehsclmitt etwa N" 45 W, wahrend
sich die Grenze zwischen Weesensteiner Grauwackenforma-

tion und Palaozoikum ungefahr in der Richtung N 55° W
erstreckt. Dadurch kommt ein nach SO gerichtetes keil-

formiges Ausspitzen des Verbreitungsgebietes der Abteilung b

zustande.

Da auch die Glieder des Palaozoikums schrag auf die

Weesensteiner Eormation hin streichen 1

, muB deren SW-
Grenze wieder durch cine Storung bedingt sein. Die Dis-

lokationsflache selbst ist in keinem der tiefen Quertaler der

unmittelbaren Beobachtung zuganglich. Da man aber aus

den oben dargelegten Grunden fiir die Weesensteiner Grau-

wackenformation ein prakambrisches oder jedenfalls ein vor-

silurisches Alter annehmen muB, so hat langs dieser Storung

eine Heraufpressung der Weesenstein'er Grauwackenformation

in die Hohe der altpalaozoischen Schichten stattgefunden.

Fur die Fallrichtung der Storungsflache laBt sicli dann

sehlieBen, daB sie entweder steil stehen oder nach NO
fallen muB, denn nach der Lage des ganzen Gebirges im
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Bereiche der Wendung jd'es varistischen Bogens muB die

iektonik unseres Gebietes durchaus von der Tendenz der

Zusammenpressung beherrscht werden. Ein nach SW ge-

richtetes Einfallen der Storungsflache zwischen Weesen-
steiner Graiiwackenformation und Altpalaozoikum wiirde

aber bei den angegebenen Alteraverhaltnissen der Schich-

ten eine Auseinanderzerrung der Gebirgsmassen bedeuten;

cine solehe Fallrichtung der Storungsflache ist daher aus-

geschlossen.

Der spezielle Bau der Weesensteiner Grauwackenforma-
tion ist Im allgemeinen sowohl infolge der starken Kontakt-

metaniorphose wie auch infolge des Mangels an. geniigenden

A.ufschlussen niclit zu ermitteln, vor allem kann iiber das

gegenseitige Lagerungs- bzw. audi das Altersverhaltnis der

Abteilungen a und b nichts ausgesagt werden. Das in

den Profilen angegebene norddstliche Einfallen der Greoize

zwischen diesen beiden Abteilungen ist nur wegen der tiber-

einstimmung mit der sonstigen Tektonik des Schiefergebirges

als das wahraeheinlichste gewahlt worden. In dem Ver-

breitungsgebiet der Abteilung a wird im Seidewitztal durch
die Verbreitung der Quarzitschiefer eine satteiformige

Schichtenstellung angedeutet; und zwar liegen die Schich-

ten nach dem Granit bin verhaltnismaBig flacli nach
geneigt, wahrend sie im iiberkippten siidwestlicben Sattel-

schenkel steiler (aber ebenfalls nach NO) einfallen.

Bei Weesenstein wurde aus petrographischen Griinden

im Gebiet der Abteilung a ein kleiner Keil der Abteilung b

kartographisch abgehoben. Wenn audi die Zurechnung der

dort auftretenden Gesteine zur Abteilung b niclit absolut

sicher ist, so spielen doch in dieser Gegend Storungen wahr-

scheinlicb eine besonders starke Eolle. Dies zeigt sieh schon
durch die Haufung der Quarzitzuge bzw. Quarzgange in der

Nahe von Weesenstein.

III. Das Verhaltnis der granitisch-kornigen Intrusiv-

gesteine zum Sckiefergebirge.

Vier Gruppen von granitisch-komigen Intrusionen sind

im Bereich des Elbtalschiefergebiets zu unterscheiden: 1. die

Turmalingranite, 2. die Gesteine der Auslaufer des Meiftner

Granit-Syenit-Massivs, 3. der Dohha-Mederseidewitzer Gra-

nit und 4. die BerggieBhubel-Markersbacher Granitmassa
Zu diesen Tiefengesteinen gehoren auch noch Ganggesteine

(Aplite, Kersantite, Minetten, Malchite usw.), welche ent-
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weder in den Graniten selbst oder auch im Schiefergebirge

aufsetzen. Da sie aber auf dessen Tektonik keinen EinfluB

haben, sollen sie hier nicht mit behandelt werden. Aus
dem gleichen Grunde bleiben auch die Porphyrgange, welchc
namentlich westlich von BerggieBhubel in groBer Zahl im
Gneis aufsetzen und bis ins Schiefergebirge nineinreichen,

auBer Betracht; sie sind wahrscheinlich rotliegenden, teil-

weise vielleicht auch. schon oberkarbonischen Alters.

a) Die Turmalingranite.
Die Turmalingranite treten innerhalb des Phyllitgebietes

in der Nahe der Gneisgrenze auf und liegen in einem dem
Streichen des Schiefergebirges parallelen, von Maxen iiber

Borna bis Cratza sich erstreckenden Zuge hintereinander als

sechs voneina:nder getrennte, teilweise gangartig langge-

zogene Intrusivkorper.

In ihrer Hauptmasse sind die Turmalingranite grob-

kornige, nach dem naturliclien Salbande hin aber feinkornigo

Gesteine, die im wesentlichen aus Quarz und Feldspat be-

stehen und stellenweise mehr oder minder groBe und zahl-

reiche Turmalinaggregate fiihren. Eine kontaktmetamorphe
Beeinflussung des Nebengesteins laBt sich nur an wenigen
Stellen in Gestalt einer Umwandlung der feldspatfuhrenden

Quarzitschiefer in Hornfels sichetr naehweisen. Wahrschein-

lich ist auch eine Neubildung von Bio tit in manchen Chlorit-

gneisen bei Maxen als eine KOntaktwirkung der benach-

barten Turmalingranite 'anzuseheii.

Die Intrusion der Turmalingranite in das Schieferge-

birge hat bereits vor der Aufschiebung der Phyllite auf

den Gneis stattgefunden. Denn durch die tektonischen Vor-

gange wurden sowohl die Gestalt der Intrusivkorper, wie

auch die Intrusivgesteine selbst verandert.

Wie schlon lobdn hervorgehbben Wurde, ist bei den drei

maehtigen Turmalingranitmassen der Gegend von Gottleuba

die feinkornige Kandzioue nur dort entwickelt, wo 'Gesteine

der Phyllitgruppe das Nebengestein bilden; am Gneise' feh.lt

sie. Daraus gent unzweifelhaft hervor, daB die Grenze
gegen den Gneis eine Storungsflache ist; denn der Gneis

konnte auf die Auskristallisation eines Tiefengesteins nicht

anders wirken als die Gesteine der Phyllitgruppe, zumal

beide in derselben Tiefe vom Intrusivgestein durchbrochen

wurden. Die Grenze zwischen Gneis und Turaialingranit

ist identisch mit der Aufschiebungsflache des Schieferge-

birges auf den Gneis. Eiir die merkwiirdige Tatsache, daB
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der sonst iiberall recht flache Fallwinkel dieser Dislokation

dort besonders steil ist, wo die Granitmassen am mach-
tigsten anschwellen, wurde oben eine Deutung versucht.

Streekenweise verlaufen jedenfalls auch in der Nahe
der Nordostgrenze der granitischen Intrusivkorper Storun-

gen, vermutlich z. B. an dem Gottleubaer Turmalingranit

westlich von diesem Orte und im Tal des Gersdorfer Baches.

Auch das kieine Vorkommen von Turmalingranit bei

Borna scheint ringsum von Storungen begrenzt zu sein. Das
Salband, bzw. die Grenze gegen das Nebengestein ist nicht

aufgesclilossen ; soweit man aber das Gestein beobacliten

kann
?

ist es recht grobkornig ausgebildet und auBerordent-

lich stark gedriickt.

Starke Kataklase weisen auch die Turmalingranite von
Cratza, Gottleuba und vom Scharfling auf. Schon im groBen
kann man eine Zerpressung und Zerkliiftung des Granits

durch zahlreiche, kreuz und quer verla.ufende Spalten und
Risse feststellen. Damit geht dann eine Zertrummerung der

Gesteinsgemengteile parallel, die sich ebenfalls schon makio-

skbpisch, noch besser aber an Diinnschliffen beobachten

lafit. Stellenweise haben die Granite infolge der Pressung

ein im Handstiick fast gneisartiges Geprage angenommen.
Den hochsten Grad ka,taklastischer Umformung zeigen

die beiden Turmalingranit-Vorkommen siidlich von Haselich

und von Maxen. Die hier auftretenden Gesteine erinnern

beim fluchtigen Zusehen iiberhaupt nicht an Granite, da

sie fast durchweg grobschLeferige oder auch feinlagige Tex-

tur besitzen; nur selten ist noch ein Rest des ehemals

massigen Gefuges erhalten. Die ursprunglich rundlichen

Aggregate von Turmalin und Quarz sind zu langen, dunnen
Schmitzen ausgezogen. Die Oberflache der plattigen Stucke,

in welche das gepreBte Gestein zerfallt, ist infolge der mit

der Umformung verbundenen GleitbeAvegungen der Gebirgs-

massen langsgestreift, wobei die Drucksfreifung parallel zum
Streichen des Schiefergebirges verlauft. Die einzelnen Ge-

steinsgemengteile sind in den Turmalingraniten von Haselich

und Maxen noch starker zertrummert als in denjenigen der

Gegend von Gottleuba, sie sind samtlich zu einem Inikro-

skopisch kleinen Zerreibsel zerpreBt worden. Gieichzeitig

hat dabei die Neubilclung von Mikroklin und besonders von
Sericit stattgefunden.

Das Ausspitzen der Turmalingranite im Quarzitschiefer,

welches man sowohl bei Cratza wie auch im Wingendorfer
Tale beobachten kann, scheint anzudeuten, daB die ein-
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zelnen Granitmassen dem Schiefergebirge nach Art von
Lakkolithen eingeschaltet sind. Jedoch spricht ihre regel-

maBige Anordnung in eine 17 km lange Keihe dafur, daB
sis einem einzigen groBen Lagerzuge angehoren, der an
einzelnen Stellen nur besonders machtig angeschwollen ist,

an anderen aber iiberhaupt nicht mit Eruptivmateriai er-

fullt wurde.

Die Lags in der Nahe der Hauptdislokationsflach'e des
Schiefergebirges gibt diesem Zuge von Turmalingraniten

den Charakter einer „Narbe". Die Tatsache aber, daB die

einzelnen Granitvorkommen isowohl in ihrer Form wis in

ihrer Gesteinsbeschaffenheit die oben kurz beschriebenen

starken Veranderungen erlitten haben, beweist, daB die

Hauptverschiebung des Schiefergebirges erst n a c li der In-

trusion und nach der Verfestigung der Turmalingranite

stattgefunden hat. Andererseits ist es aber unwahrschein-

lich, daB granitische Massen in einer Ausdehnung von
17 km in nahezu einem und demselben Niveau des noch
nicht laufgerichteten Schiefergebirges zur Intrusion gelangt

sind. Infblgiedessein !hat main sich 'die 'tektonischen Vorgauge
jedenfalls mindestens in zwei Abschnitten erfolgt vorzu-

stelien. In einer ersten Phase der Gebirgsbildung kam
es wahrscheinlich nur zu verhaltnismaBig steilstehenden

Storungs- bzw. Auflockerungsflachen; auf einer solchen (evtl.

sogar latent gebliebenen) Flache drangen dann die [Tur-

malingranite empor. Nach ihrer Verfestigung erfolgte die

git)B© Verschiebung des Schiefergebirges langs anderer,

flacherer Storungsflachen, welch© die Turmalingranitmassen

teilweise durchschnitten (siehe audi S. 281).

b) Granitische
,
syenitische und dioritische

Intrusivmassen der S ii d o s t s p i t z e des
MeiBner Massivs.

Das MeiBner Granit-Syenit-Massiv spitzt sich nach Siid-

osten hin iaus und taucht umgekehrt kielformig unter das

Schiefergebirge hinab. In den sudostlichsten Teilen dieses

Massivs, die in den Bereich von Blatt Kreischa und Pirna

fallen, ebenso wie in seinem nordwestlichsten Telle bed

Groba unweit Riesa und wie vielleicht an einigen Stellen bei

Lommatzsch hat sich eine weitergehende magmatische Diffe-

renzierung vollzogen als sonst in dem>ga,nzen ubrigen Gebiet.

Die sudostlichste Stelle, an der Gesteine des MeiBner

Massivs noch zutage treten, ist das Miiglitztal. Oberhalb

des Ortes Weesenstein stehen bei der ehemaligen Papier-

I
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fabrik (jetzt Ehadoonitwerke) Hornblendegranite an. Durch
einzelne Aufschliisse und durch den Verwitterungsboden
kann man das Vorkommen nach NW zu welter verfolgen

bis in die G-egend von Tronitz, wo der Hornblendegranit
unmerklicli in Syenit iibergeht. Syenit durchbricht das
Schiefergebirge ferner sudlich von Burgstadtel. Dagegen
sind die granitisch-kornigen Gesteine, welche sudsiidwestlich

von Sobrigau und im Lockwitztal nordlich von Gombsen an-

stehen, nicht mehr als Syenite, sondern als quarzarme, horn-

blendereiclie Diorite entwickelt; und in der nordlich von
Wittgensdorf verzeichneten Tiefengesteinsmasse am Eohrs-
dorfer Teich. und bei den Pfutzenwiesen treten neben Horn-
blendegranit aucll nocli glimmerfuhrender Quarzhornblende-

diorit und Quarzaugitdiorit auf. Die genannten dioritischen

Gesteine bilden liochstwabrscheinlich schlierenformige Mas-
sen innerlialb des Hornblendegranits bzw. Syenits.

Alle diese granitisch-kornigen Tiefengesteine durch-

brechen das Schiefergebirge vollig unabhangig von dessen

Bau, durchschneiden besonders auch die Storungsflachen,

ohne selbst von ihnen irgendwie beeinfluBt zu werden.

Die Intrusion 'der MeiBner Granit-Syenit-Masse hat also erst

n a c h der Uberschiebung des Schiefergebirges auf den Gneis

stattgefunden. Jedtoch ist im groBen in der Ausspitzung

des gesamten MeiBner Massivs in siidostlicher Eichtung

ein gewisses Anlehnen an die Hauptleitrichtung des Schie-

fergebirges ausgesprochen; dagegen ist die an vielen Stellen

zu beobachtende Paralleltextur der Syenite und Hornblende-

granite, die nur durch Parallelstellung der tafelig ausge-

bildeten Feldspate und der Hornblendesaulchen zur Geltung

kommt, sicherlich nicht auf spateren gebirgsbildendein Druck,

sondern walirscheinlich auf FlieBbewegungen des auf-

diingenden und schlon im Auskristallisieren befindlicheiii

Magmas zuriickzufuhren.

tiber die Erstreckung des Kontakthofes der sudostlichen

Auslaufer des MeiBner Massivs wird zusammen mit dem
Kontakthof des DohnarNiederseidewitzer Granits berichtet.

c) D e r D o h n a, - N i e d e r s e i d e w i t z e r Grani t.

In der Gegend von Niederseidewitz und Dohma, in dem
ganzen Gebiete von Donna, ferner in dem Talchen von

Surfien, Gorknitz und Bose^vitz, sowie im Muglitztal ber

Lockwitz und schlieBlich noch weiter nach NW zu im Tale

vOn Kauscha und auf dem Gamig-Hubel bei Torna :auf Blatt.

Dresden treten Biotitgranite (und ganz untergeordnet bei
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Dohna und GroBsedlitz auch Zweiglimmergranite) auf, die

man im allgemeinen als den siidwestlichen Teii der groBen
Lausitzer Granitmasse anzusehen pflegt, wenn sie auch petro-

graphisch nicht ganz mit dem Hauptgestein derselben iiber-

einstimmen. In dem Lausitzer Granitgebiet sind, wie neuer-
tiings laucli durch M. Sommee41

) gezeigt wurde, so ver-

schieden ausgebildete und auch chemisch voneinander ab-

weichende Granite enthalten, daB man nicht mit einem edn-

heitlichen Bildungsakt des ganzen Massivs rechnen kann;
es hindert demnach nichts, auch den Dohna-Niederseide-
witzer Granit, welcher durch die mit Kreidesedimenten er-

fullte Elbtalsenke oberflachlich von der groBen Lausitzer

Granitmasse getrennt wird, zu dieser zu zahlen, so iange

man nicht zwischen dem Dohna-Niederseidewitzer und dem
Lausitzer Granit unter der Kreide kontaktmetamorphe
Schiefergesteine als trennendes Gebirge nachgewiesen hat.

Im groBen und ganzen ist der Dohna-Niederseidewitzer

Granit mittelkornig, stellenweise (Rittergut Gamig west*

lich von Dohna,) aber auBerordentlich grobkornig, wobei
die Feldspate bis 3 cm, die Quarze bis '2 cm groB werdein.

Ferner macht sich streckenweise eine parallel© Anordnung
der Gesteinsgemengteile geltend, die einesteils jedenfalls auf

ahnliche FlieBvorgange im auskristallisierenden Magma zu*

ruckzufiihren sind, wie diejenigen im Syenit, anderenteils

aber mit Kataklase verbunden ist und eine sekundare

Streckung des vorher verfestigten Granits darstellt. Die

dabei erzeugten Kliifte besitzen teilweise einen aus-

gezeichnet parallelen Verlauf und haben eine geradezu bank-

formige Absonderung des Granits zur Folge gehabt, z. B.

bei Dohna; diese Kliifte streichen westnordwestlich und fallen

unter 45 nach S ein.

Der Verband der Dohna-Niederseidewitzer Granitzone

mit dem sudwestlich angrenzenden Schiefergebirge (Weesen-

steiner Grauwackenformation) ist schon durch Karl von
Eatjmee, Feiedeich Hoffmann und C F. Naumann genauer

untersucht worden. Der Erstgenannte glaubte hauptsach-

lich aus den Verhaltnissen in der Nahe des Wehres der

Kottewitzer Papierfabrik im Miiglitztal S3hlieBen zu konnen,

daB der Granit dem Schiefergebirge aufgelagert sei; dies

wurde aber schbn von Feiedeich Hoffmann unci dann vor

41
) M. Sommee, Beitrag zur petrochemischen Kenntnis des

Lausitzer Granitmassivs, Ber. d. math.-phvs. Kl. d. K. Sachs

Oes. d. Wiss., 67. Bd. 1915.
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allem durch C. F. Naumann durch eine genaue markschei-
derische Aufnahme der Granitgrenze an ebendieser Stelle

widerlegt.

Die geradlinige Anordnung dor AufschluBpunkte der Gra-
nitgrenze in den Talern von Kauscha, Lockwitz, Bosewitz und
SiirBen bleibt immerhin auffallig; und es ist m. E. nicht.

ausgeschlossen, daB hier dor Granit an einer annahernd
senkrecht stehenden Storung urn einen geringen Betrag in

die Hohe gepreBt wurde. Moglicherweise klingt in diesor

mutmaBlichen Storung jene Dislokation aus, die zwischen
Dresden und GroBenhain das MeiBner und Lausitzer Massiv

voneinander scheidet, dort aber jodenfalls eine viol gr6Bei;e

Sprunghohe bositzt.

Im Miiglitztale und im Tale der Gersdorfer Bahra, wo
beido Male die Granitgrenze gut aufgeschlossen ist, handelt

es sich im Gegensatz zu den ebon erwahnten Stellen sicher-

lich um den urspriinglichen Kontakt. Die Storungen, die

man hier tatsaclilich beobachten kann, besitzen nur ge-

ringste Sprunghohen und sind oher auf eine gewisse Kon-
traktion der orkaltenden Granitmasse als auf tektonisclie

Vorgange zuriickzufiihren, zumal da sio den Charakter von
Zerrungsvorwerfungen tragen (vgl. das Profil am Kotte-

witzer Wohr, Erl. zur 2. Aufl. vbn Blatt Pirna, S. 23).

Eine ausfiihrlicho Beschreibung der Grenzverhaltnisse zwi-

schen Granit- und Schiefergebirge findet sich in dor Erlau-

terung des BLattes Pirna, 1. Aufl. S. 13—15, 2. Aufl. S. 22.

Der KontakthJof des Dohna-Mederseidewitzer Granits

verschmilzt mit demjenigen der Auslaufer der MeiBner Sye-

nitmasso zu einom untrennbaren Ganzen. Die Linie, bis

zu welchor diesor gemeinsame Kontakthof nach SW hin

reicht, ist auf dor beigefugten Ubersichtskarte Taf. VII an-

gegebon. An ihr fallt besonders ,auf, daB sio sich von NW
her zunachst verhaltnismaBig eng an den oberirdischon Aus-

biB dor Gestoine des MeiBner Massivs halt, daB sio sich dann.

aber vom Miiglitztale aus nicht nach O hin tnach dom Nioder-

seidewitzer Granit zu wendet, somdern daB sio in siidlichor

Richtung iibor Nenntmannsdorf hinaus woit ausgebuchtet ist

und sich erst bei Ottendorf dem Medorsoidewitzer 1 Granit

nahert. Diese Verbreitung de>s Kontakthofes zusammen mit

der auBorordentlich kraftigen Metamorphose der altpalao-

aoischen Schichton, besonders derjoinigen des Dovonzuges
zwischen Meusegast und Friedrichswalde kann nur dadurch

begriindot sein, da,B hier mit dem Mittelpunkt etwa unter

Oborseidewitz eine weitere granitischo Masse in nicht allzu



270

groBer Tiefe versteckt liegt; magmatisch diirfte dies© ver-

mutete Tiefengesteinsmasse ebenfalls noch zum MeiBner
Massiv gehoren, da sie der Lage nach in die Fortsetzung
von dessen Mittellinie fallt.

d) Der B e r g g i e B h u b e 1-M arkersbacher Granit.

Zwischen BerggieBhubel und Markersbach setzt ein im
groBen und ganzen mittel- bis kleinkorniger Biotitgranit

auf, der sich petrographisch durch die Fiihrung von zinn-

steinhaltigen Greisentriimern vor ' den Granitetn der Nach-
barschaft auszeichnet. Der groBte Teil der Markersbach-
BerggieBhubeler Granitmasse wird durch. die Kreideformation

verhullt, die sich. nach. N uhd hin auflagert. Unter dem
Sandstein wurde der Granit aber durch. Erosion und Denu-
dation an mehreren Stellen wieder angeschnitten. Da beim
BahnhOf Langenhennersdorf nordostlich vom nordlichsten

GranitaufschluB auch noch Kontaktgesteine entbloBt sind,

so kann man die Grenze zwischen dem Markersbacher Grar

nit und seiner Schieferhulle wenigstens ungefahr in einem
groBen Halbkreis von Markersbach. iiber Gottleuba und Berg-

gieBhubel nach.
1 Bahnhof Langenhennersdorf verfolgen. Bei

Markersbach scheint diese Gebirgsscheide verhaltnismaBig

.flach vom Granit weg in die Tiefe zu setzen; denn iiord-

westlich von diesem Ort ist der Granit innerhalb des Kon-
takthofes durch ein Talchen inochmals la'ngeschnitten worden.

Weiter nach Gottleuba hin deutet die geringe Breite des

Xontakthofes zunachst ein steileres EinschieBen der Granit-

grenze an; bei BerggieBhubel scheint sich der Granit dann
wieder recht flach unter das Schiefergebirge zu erstrecken,

da hier die Kontaktmetamorphose oberflachlich ubecr 2 km
"weit reicht. Diese auffallige Verbreiterung des Kontakthofes

in nordwestlicher Bichtung spricht dafiir, daB die

metamorphosierenden Agenzien und vielleicht auch der

Granit selbst parallel zum Streichen des Gebirges leichter

eindringen konnten als senkrecht dazu. Jedoch ist der

Granit im ubrigen vollig unabhangig von der Tektonik;

er durchschneidet z. B. gerade bdi BerggieBhubel die

phyllitische und die devonische Zone quer zu deren Streichem.

Wie die Auslaufer des MeiBner Massivs und wie der

Dohna-Mederseidewitzer Granit ist somit auch der Berg-

gieBhubel-Markersbacher Granit n a c h tektonisch, wahrend
-die Turmalingranite des Zuges Cratza-Gottleuba-Borna-Maxen
-im wesentlichen als vor tektonisch anzusehen sind.
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Zusammenfassurig B.

Ein Querprofil (lurch das Elbtalschiefergebiet durch-

gehneidet im allgemeinen folgende tektonische Einheiten (vgl.

Fig". 4 auf folgender Seite):

In hochstens 2 km siidwestlicher Entfernung von dcr
Schiefergebirgsgrenze treffen wir uberall auf graue Ortho-

gneise (gnf der Spezialkarten) ; sie gehoren der Glashiitte-

Furstenwalder Aufkuppelung an und entsprechen geologisch

der unteren Stufe der Freiberger Gneiskuppel. An diese

Eruptivgneise, die bei Hellendorf vielleieht auch unmittel-

bar an die Schiefergebirgsgrenze herantreten, schlieBen sich

nach NO liin in einer der Gneisgrenze im allgemeinen

parallelen Zone mittel- bis kleinkornige, schuppige und schie-

ferige Gneise an als ein Equivalent der oberen Stufe der

Freiberger Gneiskuppel. Die Gneise dieser Zone stellen

groBtenteils vergneiste Sedimente wahrscheinlich prakam-
brischen Alters dar; auf solche verweisen vor allem die als

,,dichte Gneise" ausgeschiedenen Arten, welche bei der

Schneckenmuhle im Seidewitztal auch Gerolle fiihren.42
)

An die erzgebirgischeii Gneise', fderen Banke fast durch-

weg ziemlich steil nach NO einfallen, grenzt langs einer

mehr oder minder flach nach NO einschieBenden Storungs-

flache die Phyllitgruppe. Deren Schichten sind anscheinend

nicht besonders stark gefaltet, sondern fallen ziemlich regel-

mafiig nach derselben Richtung ein wie ihre Grenze gegen

den Gneis, aber im allgemeinen steiler als diese Gebirgs-

scheide.

An die Phyllitzone schlieBt sich dann der breite Streifen

der altpalaozoischen Schichten an. Er beginnt mit der

nach SW iibergeneigten Maxen-Biensdorf-Bornaer Mulde,

welche in der Hauptsache von devonischen Gesteinen ein-

genommen wird; an ihrem Sudfliigel ist aber auch noch

Obersilur in einigen kleinen und stark verquetschten

Schollen vorhanden, unci in der Nahe von Nenntmannsdorf

birgt der Kern dieser Synklinale sogar Schiefer kulmischen

Alters. Die untergeordneten Faltungen und Verschiebungen,

welche den im groBen erkennbaren Muldenban dieser Zone

storen, konnen hier iibergangen warden.

Auf eine Devonmulde muB im allgemeinen nach NO
hin ein Silursattel folgen. Ein solcher liegt tatsachlich

in der langen und schmalen ebenfalls nach SW • liber

-

±2
) Vgl. K. Pietzsch, Uber das geol. Alter der dichten

Gneise des sachsischen Erzgebirges, Centralbl. f. Min. usw. 1914,

S. 202—211, 225—241.
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kippten Nenntmannsdorfer Antiklinale vor. Dadurch, daB
diese beiderseits von Storungen begrenzt ist und an die

Devonmuldo herangedruckt wurde, sind zwischen beiden

streckenweise einige Scnichtgbeder des Devons und Silurs

zum Ausfall gekommen. Da sich ferner die Ach.se des
Nenntmaninsdorfer Sattels nach N,W hin senkt, ver-

schwindet das Silur in dieser Kichtung unter devonischen
Schichten, und ostlich von Maxen ist daher als unmittelbare

Fortsetzung des Nenntmannsdorfer Silursattels eine devo-

nische Aufsattelung getreten. An diesen letzteren Devon-
sattel ist dann wieder die normalerweise darauf folgende

Mulde in Gestalt eines schmalen, Devon und Kulm enthal-

tenden Gebirgsstreifens herangedruckt worden; und an diese

nur einseitig erhaltene Mulde der Winterleite erscheint

sehlieBlich der Wittgensdorfer Silursattel aufgepreBt; letz-

terer kann demnach nicht einfach als nordwestliche Fort-

setzung des Nenntmannsdorfer Sattels gelten, sondern stel.lt

schon eine nachste Antiklinale dar.

Tiber den Wittgensdorfer Battel hat sick der lange

Kulmstreifen, der das Schiefergebirge in seiner ganzen
Lange als geschlossenes Band durchzieht, aufgeschoben.

Im Gebiet des Muglitztales wurde diese; Uberschiebung

durch untergeordnete Storungsflachen selbst wieder mit-

verschoben
5

ungefahr vom Miiglitztale ab nach SO hin

uberschneidet der aufgeschobene Kulmstreifen einige der

ihm westlich vorliegenden tektonischen Einheiten und
grenzt -sehlieBlich auf lange Erstreckung hin unmittelbar

an den Nenntmannsdorfer Sattel. Der schmale Kulm-Devon-
Zug der Winterleite und der Wittgensdorfer Silursattel

liegen somit hier in ihrer siidostlichen Fortsetzung unter

dem Kulm verborgen, wie das schematische Querprofil

durch das Schiefergebirge Pig. 4 zeigt.

In dem langen Kulmzuge selbst mussen zwar eine

gauze Anzahl von Langsfalten zusammengefaBt sein; da

aber an seiner sudwestlichen Grenze fast iiberall Kiesel-

sehiefer-Hornstein-Breccien anstehen, und an seiner nlord-

ostlichen Grenze mehrfach Devon in Sattelkernen auftaucht^

so stellt sich der Kulmstreifen ials Ganzes doch in der

Hauptsache als der nordostliche Fliigel einer groBen Mulde,

bzw. als Sudwestflugol eines Sattels dar. Den Kern dieser

Synklinale bezeichnen eben die Kieselschiefer-Hornstein-

Breccien, den Kern der Antiklinale geben dagegen die Devon'-

vorkommen der ehemaligen Weesensteiner Papierfabrik, der
Nenntmannsdorfer Muhle usw. an.

Zeiischr. d. D. Geol. Ges. 19i7 18
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Ob aus dem zuletzt genannten Sattelkern auch die

Silurkomplexe von Burkhardswalde-Ottendorf stammen,
welche an den Kulmzug bzw. an die devonischen Auf-
sattelungen in diesem herangepreBt sihd, oder ob sie

vielleicht schon einem weiter nacli Osten hin folgenden
Antiklinalzug angehoren, laBt sieh nicht entscheiden.

Die Devonzone, welche den ganzen Streifen palaozoischer

Gesteine • endlieh gegen NO abschlieBt, ist gegen den Silur-

streifen langs einer vielleicht nicht sehr groBen Stoning
a|ufgepreBt worden; ob dem Devon synklinaler oder anti-

klinaler Bau zukommt, ist nicht festzustellen (s. o.).

Die altpalaozoischen Schichtkomplexe werden endlieh
ebenfalls langs einer Storung durch die sog. Weesensteiner
Grauwackenformation abgeschnitten. Tiber deren Bau
kann nur so viel mitgeteilt werden, daB in der aus kristal-

linen Grauwacken und Hornfelsen bestehenden Abteilung a

ein gewisser Gewdlbebau angedeutet ist.

Nach NO hin wird die Weesensteiner Grauwacken-
formation und damit das Schiefergebirge tiberhaupt uberall

•durch den Dohna-Niederseidewitzer Granitzug begrenzt, der

die von ihm metamorphosierten Sedimeinte diskordaint durch-

brochen hat und somit junger ist als die beschriebene

Faltung des Schiefergebirges. Junger als diese sind auch
die Auslaufer des MeiBner Massivs und der BerggieBhubel-

Markersbacher Granit; die Turmalingranite dagegen habeai

die Faltung mit erlitten.

C. Die Einfiigung des Elbtalscliiefergebiets

in den yaristischen Bogen.

a) N o r d w e s 1 1 i c h e F o r t s e t z u n g d e s E 1 b t a 1 -

s c h i e f e r g e b i e t s .

Nach NW hin verschwindet der sudwestlich ,von Firna

gelegene Teil des Elbtalschiefersystems unter dem Rot-

liegenden des Dohlener Beckons. Aus diesem ragen etwa
6 km nordwestlich von Maxen im Spitzberg bei Possendorf

Gesteine der Phyllitformation auf (Quarzitschiefer mit

Chloritgneis) ; und noch weiter nach NW hin wurden alt-

palaozoische Schichten und Phyllite an vielen Stellen durch

den Bergbau als Unterlage des Rotliegenden nachgewiesen.

Auf diese Weise setzt sich das Elbtalschiefergebiet nach

NW hin fort, bis es zwischen Tharandt und Wilsdruff unter
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der Bedeckung mit permischen Sedimenten wieder hervor-

taucht und dann das Schiefergebiet der Gegend von Nossen

bildet. Von hier ab greifen die alten Scliiefer einerseits

inn den Nordrand des Granulitgebirges herum, andererseits

treten sie nach SW hin in Verbindung mit dem Franken-

berg-Hainichener Schiefergebirge, welches zusammen mit

gewissen stark gepreBten Gneisen und Glimmerschiefern

als „Zwischengebirge" zwischen Erzgebirge und Granulit-

gebirge eingesehaltet ist.

Die Grenze der nordwestlichen Fortsetzung des Elbtal-

schiefergebiets gegen den Gneis des Erzgebirges ist unter

dem Eotliegenden des Ddhlener Beckens riicht naher be-

kannt, in der Gegend von Tharandt wird sie streekenweise

durch jiingere Storungen gebildet, welche auch von Porphyr-

gangen benutzt werden, und westlich von Tharandt ist sie

dureh die Porphyrdecke und die Sandsteingebilde des Tha-

randter Waldes der unmittelbaren Beobachtung entzogen.

Dagegen grenzt von der NW-Ecke dieses groBen Wald-
gebietes (bei Mohorn) ab bis nach Nossen hin das Schiefer-

gebirge (bzw. die als dessen liegendstes Glied aufzufassende

Phyllitgruppe) stets wieder unmittelbar an den Gneis;

ebenso wie im Gebiete siidwestlich von Pirna fehlt hier

uberall die Glimmerschiefergruppe. Durch Grubenaufschliisse

bei Mohorn ist auBerdem 'auf dieser Strecke auch ein flaches,

nach N zu, also vom Gneis weg gerichtetes Einfallen der

Gebirgsscheide nachgewiesen.

Bei Nossen knickt die Grenze zwischen Schiefergebirge

und erzgebirgischem Gneissystem scharf um und verlauft

erst in sudlicher, dann in siidwestlicher Eichtung weiter nach
Fiona zu. Es ist bemerkenswert, daB hier langs der siidlich

bzw. siidwestlich gerichteten Schiefergebirgsgrenze ein

mehr oder minder breiter Saum von Glimmerschiefer vor-

handen ist.

Das Frankenberg-Hainichener altpalaozoische Zwischen-
gebirge wird einerseits gegen das erzgebirgische Gneis-

system durch eine nordlich fallende Stoning, andererseits

gegen das Grairuhtgebirge durch eine siidlich fallende

tberschiebungsflache begrenzt. Das tektonische Verhaltnis

des Frankenberg-Mobendorfer Gneises und Glimmerschiefers:
zu diesem alten sedimentaren Schiefergebirge ist noch nicht

geklart, kann auch hier auBer Betracht bleiben. Das
,,Wildenfelser Zwischengebirge", welches ostlich von
Zwickau igelegen ist und mit dem von Frankenberg-Hainichen

18*
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viele Analogien aufweist, leitet dann hiniiber zu dem vogt-
landisch - ostthiiringer Schiefergebiet, dessen suddstliche

Grenze gegen das sog. Kambrium und die Phyllite im Hin-
blick auf die siidliche bzw. sudostliche Begrenzung des :

Wildenfelser und des Frankenberg-Hainicbener Palaozoikums}

einer erneuten kritischen Untersuchung bedarf.

Nach NW hin zieht sich das Nossener Schiefergebiet uni

das Granulitgebirge herum; es grenzt gegen dieses ostlich

von RoBwein langs einer N-S streichendein und flach' nacl.

O einfallenden Storungsflache. Diese RoBweiner Stoning
tritt mach S und SO hin jedenfalls an die Nossen-Flohae>r

Schiefergebirgsgrenze heran, uberschneidet diese aber nieht.

Nach NW hin dagegen scheint die RoBweiner Storung in der

Richtung nach Dobeln zu umzubiegen und im nordlichen

Schiefermantel des Granulitgebirges zu verlaufen. Durch
die lalten Schiefer am Nordrande des Granulitgebirges und
durch diejenigen |an dessen Westseite wird schlieBlieh wieder
die Verbindung mit dem ostthiiringer Schiefergebirge ber-

gestellt, und zwiar zielen diese Schiefer auf den Nordrand
des Sattels von Ronneburg - Pausa (ostthuringer Haupt-

sattel).

Im ganzen liegen die Verhaltnisse also derart, daB die

in NO-Richtung aus dem Vogtlande und von Ostthuringen

herkommenden Schiefergebirgsfaltenzuge beiderseits um das!

Granulitgebirge herumgreifen und streckenweise gegen

dieses ebenso wie gegen das erzgebirgische Gneissystem'

langs streichender Storungen herangepreBt wurden. In dear

Gegend von Nossen biegen die Faltenziige dann plotzlich

scharf in siidostliches Streichen um, sind langs der RoB-
weiner Storung rlickwarts an das Granulitmassiv heran-

gepreBt und von Nossen bis uber Gottleuha hinaus . langs

einer von mir ;als „mittelsachsische Uberschiebung" be-

zeichneten Storung auf das erzgebirgische Gneissystem

aufgiesehoben worden; infolgedessen streichen' die Schichten

des Elbtalschiefergebiets geradezu senkrecht zum Verlauf

der erzgebirgischen Richtung. Das Fehlen der Glimmer-

schieferzone langs der Schiefergebirgsgrenze Nossen-Gott-

leuba ist dann erne unmittelbare Folge der starken ruck-

wartigen Aufschiebung des Schiefergebirges auf das im
allgemeinen nordostlich streichende ErzgebirgssystBm. Die
Gneise, welche bei Munzig Nordostlich von NosseJri unter

den hier kontaktmetamorphen Phylliten entbloBt sind, kann
mian ebenfalls zwanglos als die normale Fortsetzung der

erzgebirgischen Gneismasse auffassen.
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b) Die B e d e u t u n g der Weesensfceiner Grau-
wackenfor mation fur die Tektonik des

E 1 b t a 1 s c h i e f e r g e b i e t s.

In idem Schiefergebirge, welches bei Nossen und dariiber

hinaus nach JSTW und SW hin die Fortsetzung des Elbtal-

schiefergebiets bildet, fehlen Aquivalente der Weesen-
steiner Grauwaekenformation vollstandig. Schiehten, welche
dieser Gebirgsgruppe ahnlich sind, trifft man erst viel

weiter nordlich auf den Clanzschwitzer Hohen bei Oschatz,

also am Sudfliigel des nordlichsten der drei „Sattel" des

erzgebirgischen Faltensystems. Als Bindeglied zwischen
diesem Vorkommen und demjenigen des Elbtalschiefer-

gebiets konnen yielleicht gewisse Gesteine gelten, die in

jenem eigenartigen Schiefer- und Gneiszuge am Ostrande des

MeiBner Syenit-Granit-Massivs vorhanden sind. Es sei in

diesem Zusammenhange daran erinnert, daB auch die Grenze
zwischen dem Dohnaer Granit und dem Elbtalschiefergebiet

nordwestlich von Lockwitz moglicherweise im Zusammen-
jiang mit jener Storung stent, welche MeiBner und Lau-
sitzer Massiv scheidet. Die kontaktmetamorphen Schiefer

am Ostrande des MeiBner Massivs wiirden dann zu dieser

Storung dieselbe Lage einnehmen wie die Weesensteiner

Grauwackenfbrmation zum Dohnaer Granit. Wenn es sich

durch weitere Untersuchungen bestatigen wiirde, daB die

Weesensteiner Grauwackenfbrmation durch die kontakt-

metamorphen Schiefer am Ostrande des Granit-Syonit-Mas-

sivs mit den Schiehten der Clanzschwitzer Hohen nordlich

von Oschatz jn Verbindung zu bringen ist, so waren im
Elbtalschiefergebiet tatsachlich Schiehten zusammenge-
drangt, welche sonst die ganze Breite zwischen Clanzsch-

witzer Hohen und Erzgebirge einnehmen. Zwar sind

namentlich die ,tektonischen Verhaltnisse des Frankenberg-
Hainichener Gebiets noch nicht geniigend geklart, doch be-

weist schon die stratigraphische Entwickelung des dortigen

Palaozoikums, daB ein Zusammenhang desselben mit' dem
Nossener Palaozoikum unci dem Elbtalschiefergebiet tat-

sachlich besteht.

Die Falten des Schiefergebirges, die in breitem Falten-

wurf aus dem Vogtland und von Ostthuringen her streichen,

riicken also nach NO hin enger aneinander, wie vor allem

die in dieser Richtung ausgepragte AUnaherung des Erz-

gebirgsmassivs an das Granulitgebirge zeigt; nach der un-

gefahr in der Linie zwischen Nossen und Riesa erfolgenden
Umbiegung in die sudetische SO-Richtung werden sie
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claim aber auf allerschmalsten Quersehnitt zusammen-
gepreBt. Es ist ohne weiteres verstandlich, cla.fi clabei flach

fallende und im Streichen verlaufende Storungen in groJ&er

Zahl aufreiBen muBten, und daB langs dieser Flachen in

Unterstiitzung der allgemeinen Tendenz der Zusammen-
faltung ein schuppenformiges ,Ubereinandergleiten der ein-

zelnen Gebirgsstreifen stattfinden muBte. Das nach der

Faltung aufgedrungene MeiBner Massiv ist bis zu einem
gewissen Grade in seiner allgemeinen Gestalt von der Tek-

tonik des Schiefergebirges beeinfluBt, wenn es auch im ein-

zelnen dessen Schichten quer durchschneidet.

Aueh fiir das A u s m a B der „mittelsachsischen tiber-

schiebung" Lassen sick aus der Weesensteiner Grauwacken-
formation gewisse Schlusse Ziehen. Da es namlich nicht un-

wahrscheinlich ist, daB in dieser Formation prakambrische

Schichten vorliegen, und cla andererseits auch die dichten

Gneise und besonders deren gerollefuhrenden Glieder kaum
auf andere als prakambrische Schichten zuruckzufiihren

sind43), so stellt das Elbtalschiefersystem als Ganzes
gewissermaBen eine groBe, durch Uberschiebungen und unter-

geordnete Faltungen snoch komplizierte Synklinal bildung

dar.

In der Weesensteiner Grauwackenformation sinci die

prakambrischen Schichten nur in kontaktmetamorphem Zu-

stand anzutreffen. Hatten der Dohnaer Granit und die Ge-

steine des MeiBner Massivs clas Schiefergebirge nicht durch-

brochen, so wiirden wir hier wahrscheinlich unveranderten,

oder nur durch Druck etwas kristalliner geworde'nen vor-

kambrischen Schichten begegnen. Es ist nun hochst auf-

fallend, daB in nur 1,5 km siidwestlicher Entfernung wahr-
scheinlich ebenfalls prakambrische Sediment© in vergneister

Form auftreten. Dies scheint nur dann moglich, wenn die

Weesensteiner Formation aus immerhin betrachtlicher Ent-

fernung herangeschoben wurde. Denn, wenn auch die Ver-

gneisung nicht durchaus konkordant mit deni Schichtenver-

lauf des Grundgebirges zu gehen braucht, da vor der Ver-

gneisung das @lbe Schichtgebirge wahrscheinlich auch schon

gefaltet war, so ist immerhin die Entfernung von nur 1,5 km

43
) Die Moglichkeit, daB sogar die Phyllitzone des Elbtal-

gebiets in ihrem Ursprungsmaterial demjenigen der "Weesensteiner
formation nahesteht (vgl. S. 201) soli ganz auBer Betracht
gelassen werden, weil sich auch nur einigermaBen sichere An-
haltspunkte fiir eine derartige Altersbestimmung nicht beibringen
lassen.
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sehr viel zu kurz, um das Felilen der Vergneisung bei der
Weesensteiner Grauwackenformation allein dureh das nor-

male Abfallen der Vergneisungsgrenze erklaren zu konnen.
Es muss-en vielmehr nach AbsehluB der Vergneisung horizon-

tale Schichtenverschiebungen und vor alien Dingen Zusam-
menschiebungen von betrachtlichem AusmaB stattgefunden

haben, wiobei die Weesensteiner Grauwackenformation aus
groBerer Entfernung herangeruckt wurde.

c) Sudostliche Fortsetzung des Elbtal-
s c h i e f e r g e b i e t s.

Nach SO hin verschwindet das Elbtalschiefergebiet zu-

nachst unter den Sandsteinschichten der Sachsischen Schweiz.

Erst im Elbtal unterhalb vbn BodCnbach-Tetschen kommt
wieder altes Gebirge zum Vorschein44) ;

allerdings sind die

Schichten hier samtlich kontaktmetamorph,^ ihre Zugehdrig-

keit zu bestimmten Zonen des Elbtalschiefergebiets ist im
einzelnen noch zu prufen. Die Granite, die neben dem
Schiefer bloBgelegt sind, pflegt man zum Lausitzer Massiv

zu rechnen; sie stehen in ihrem ganzen Habitus dem Dohnaer
Granit recht nahe.

Weiter westlich von Bodenbach, ungefahr dort, wo man
die Schiefergebirgsgrenze gegen den Gneis unter der Sand-

steindecke vermuten muB,. geben Einschlusse im Basaltei

der Eilander Haumwiese einigen Anhalt fur die weitere Er-

streckung des Elbtalschiefergebiets nach SO hin. H. Michel
beschreibt45 ) von hier nebe'n Einschlussen von Gesteins-

brocken, die den kretazischen Schichten (Sandstein und Ton)

entstammen, sbwohl solche von Gneisen, wie auch solche,

die wtohl von Tonschiefer herruhren, Es ist daher inicht

unwahrscheinlich, daB der Basaltschlot der Eilander Raum-
wiese in der Tiefe zunachst erzgebirgiseh© Gneise', daruber

die Schichten des Elbtalschiefersystems und endlich die

Kreidesandsteindeeke durchschlageln hat. Die von Michel
erwahnten Grainiteinschliisse, in denen Muscovit ganzlich

zu fehlen seheint, und auch ;auf einen urspriinglichen Gehalt

an Biotit nur aus gewissen triiben oder Opaken Einschmel-

44
) J. E. Hibsch, Die Insel alteren Gebirges und ihre nachste

rmgebung im Elbthale nordlich von Tetschen. Jahrb. cl. K. K.
Geol. Reichsanst. 1891, S. 235—288.

45
) Michel, H., Der Basalt der Eilander Raumwiese bei

Bodenbach, seine Urausscheidungen, Einschliisse und Mandel-
bildungen, Annal. d. K. K. naturhist. Hofmuseums, Wien 1913,
Bd. 27, S. 113—148.
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zungsprodukten geschlossen werden kann, konnten nach
meiner Aasicht vielleicht auch auf Brocken von Turmalin-
graait zuriickzufuhrea sein, der ja fast glimmerfrei ist und
Turmalia nur in geriager Meage in Eorm von Quarz-Tur-
malia-Aggregatea enthalt. Der Basalt der Eilander Raum-
wiese liegt jedenfalls ungefahr im Eortstreichea der Tur-
malinjgranitivbrkiommidn . sudlich von Gottleuba,

d) A 1 1 g e m e i n e Z u g e i m B a u des v a r i s t i s c a e n

Bo gens in Sachs en.

Tiber die weitere sudostliche oder ostliche Eortsetzung

des Elbtalschiefersystems laBt sich gegeawartig noch aichts

Sicheres aussagea. Sie ist wahrscheialich in der Richtung auf

das Jeschkeagebirge hia zu suchen. Es kame dann in dem
allgemeiaen Verlauf des von uns betrachteten Ealtenbogens
(Vogtland - Ostthuringen, Umrahmung der Graaulitkuppel,

Nosseuer Schiefergebiet, Elbtalschiefergebiet, Jeschkeazug)
eiae abaliche Weaduag zum Ausdruck, wie sie durch dea
aus stratigraphischea uad tektonischea Griiadea erwiesenea
Zusammeahang zwischea der mittelboamisehea altpalaozoi-

schea „Mulde" uad dem Eisengebirge dargestellt wird.

Nach dem gaazea Verlauf der varistiscaea Faltea im
aordlichea Raladgebiete der bohmiseaea Masse ist es wahr-
scheialich, daB die aafangs (Von SW her) in aordostlicher

Richtuug zieheadea Fatten, wie z. B. das Erzgebirge, ganz
allgemeia schlieBlica ia SudOstrichtuag umbiegea, uad daB

der Verlauf aller dieser Faltea voa Haus aus scboa
bogeaformig aagelegt war. Die Pressuagea, die bei

der Gebirgsbilduag aaturgemaB im Inaera der Faltea-

bogea auftretea muBtea, faadea ihre Auslosung in

transversalen Stauchungen, auf derea Vorhaadeaseia

im westlichea Erzgebirge aeuerdiags F. Kossmat
die Aufmerksamkeit geleakt hat46). Diese Querfaltuagea,

die wohl auch mit Streekuagea und Gleituagea im Grund-

gebirge verbunden waren, gingen in der Tiefenregion ohne

eigentliche Kataklase vbr sich. Ein Analogon zu den west-

erzgebirgischea Traasversalstauchuagea kaaa mala vielleicht

ia jeaea Zugea kleiakoraiger uad schieferiger Gaeise seaea,

die sudlich voa Gottleuba im Gebiete der Freiberger Gneise

auftreteu, und voa denen nur der groBte und wichtigste

46
) P. Kossmat, Tiber die Tektonik des Gneisgebietes im

westlichen Erzgebirge. Centralbl. f. Min. usw. 1918. S. 135—144
u. 158—165.
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siuf der Karte ausgeschieden wurde. — Beim weiteren Fort-

wirken des gebirgsbildenden Druckes in einem spateren
Abschnitt der Auffaltung des varistischen Bogens, als viel-

leicht schon groB© Teile der aufgewolbten Brachyantiklinalen

der Abtragung verfallen warem, rissen schlieBlich auch
Briiche auf, langs deren Hicht nur Gleitungen oder Ver-
schiebungen im tieferen Grundgebirge, sondern auch Ge-
birgsbewegungen stattfanden, welch© mit starker Zertriim-

merung des Nebengesteins verbunden waren. Soweit diese

Brucbe auf der -Innenseite der varistischen Bogenziige lagen,

muBten si© in der Hauptsach© den Charakter von Euckuber-
schiebungen tragen, wie die ,,mittelsachsisch© Uberschie-

bung" ©in© darstellt.

Das Auftreten jener ©igentumlichen Turmalingranite,

welch© die Merkmale ©iner „Narb©" besitzen, aber doch Ivon

der Aufschiebung des Schiefergebirges auf den Gneis mit

betroffen wurden, zeigt ferner, daB die Gesamtbeit d©s Be-

wegungsvorganges, der sich im Gebiet der varistisch-sudeti-

schen Wendung an der mittelsachsischen Uberschiebung ab-

gespielt hat, durch den Begriff der Ruckuberschiebung nicht

voll gedeckt wird. Die tiberschiebung des Schiefergebirges

iiber den Gneis ist vielmehr eigentlich nur der letzte und
daher jetzt am deutnchsten zum Ausdruck kommende Tell

verwickelterer Bewegungsvorgange. Nach Scinjem ganzen Bau
und seiner Einfugung in den iibrigen varistisch-sudetische|nJ

Bogen zeigt das Elbtalschiefergeibiet das Bild einer groBen

Synklinale, die durch Untergeordnet© Faltungen und Uber-

schiebungen noch weiter kompliziert ist. Gleichzeitig mit

dem Aufpressen der Erzgebirgsbrachyantiklinale wurde an

deren nordlichem und ostlichem Rande ein© Synklinale an-

gelegt, die sich beim Fortschreitten der Gebirgsbildung immer
weiter verengte und schlieBlich iiberkippt wurde; an Briichen,

die im Streichen der Faltung v©rlauf©n und flach von der

Erzgebirgsantiklinal© weg, d. h. nach NO, ©infallen, ka|m

©in© noch weitere Zusammenschiebung der Synklinale zu-

stande. Aber dies© flachen Storungen, die wir oben aus-

fuhrlich verfolgten, konnen tatsachlich 'nur der letzte Teil

samtlicher Storungen sein, die wahrend des Faltungs-

vorganges uberhaupt eintrate'n; der Umstand, daB^ sie

die letzten waren und dabei die friiheren wieder iiberdecken

muBten, macht ©s begreiflich, daB si© uns jetzt am deutlich-

sten entgegentreten und lam leichtesten zu verfolgen sind.

In Wirklichkeit miissen aber noch alter©, ©benfalls mit der

Ealtung zusammenhangende Storungen vorhanden seiri, denn
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bei der Anlage der Faltenbogen werden im allgemeinen
ztmachst weniger flach©, als vielmehr steile Storungsflachen
aufreiBen, zumal man mit gewissen Spainnungen (Zerrungen)
rechnen muB, die in der Kichtung der Falten wirken
und zur Auslosung von Verschiebungen parallel zum Strei-

chen der Falten fuhren. Wenn derartige Spalten steil

in die Tiefe setzen, konnen an ihnen Eruptivmassen
gefordert werden. Auch bei der Anlage des varistisch-

sudetischen Bogens bat man wahrscheinlich derartige durch
Langsspannungen (Zerrungen an der Bogenwendung) ver-

ursachte DislOkationen in Kecbnuiig zu Ziehen. Sie sincl

jedenfalls schbn in einem verhal.tnismaBig fruhen Stadium
der Faltung aufgerissen und wurden bei weiterem Fortgang
der Gebirgsbildung in spateren Phasen durch' immer flacher

einschieBende Storungen abgelost, an denen schlieBlicli die

Bewegung niclit mehr vOrwiegeind parallel, sondern in der

Hauptsache senkreeht zum Streichen der Falten erfolgte.

Wenn nun an jenen ersten, steilen Dislokationen Eruptiva

aufdrangen, so kamen sie mit in das spatere, durch Tiber

-

schiebungen gekennzeichnefc Stadium der Gebirgsbildung

und werden daher einersedts die Merkmale einer ,,Narbe"

aufweisen, andererseits aber selbst wieder an den tiber-

schiebungen mit disloziert sein konnen. Die Rolle einer

derartigen Eruptivmasse spielen im Elbtalschiefergebiet m. E.

die Turmalingranite. Sie zeigen altere, steiler stehende

Storungszonen an; und ihre Lage am Westrande der uber-

kippten und stark eingeklemmten Elbtalschiefersynklinale

diirfte uberhaupt mit der Herausbildung dieser Synklinale

am Nordostrande der gleichzeitig emporgestiegenen Erz-

gebirgsbrachyantiklinale im Zusammenhang stehem Diese

alteron, ebenfalls auf Ejompression der Gebirgsteile

hinzielenden Bewegungen wurden durch die in einem spa-

teren Abschnitt der Gebirgsbildung ausgelosten flachen tiber^

schiebungen uberdeckt und verhiillt; am deutlichsten tritt

daher jetzt die Aufschiebung des Schiefergebirges auf dean

Gneis langs der mittelsachsischen Tiberschiebung in die Er-

scheinung, gewissermaBen als SchluBergebnis der gesamten

alten Gebirgsbildung in diesem Landstrich.

Welchen Betrag die Verschiebung besessen hat, die langs

der mittelsachsischen Uberschiebung vor sich gegangen ist>

kann man nicht sicher angeben. Es ist immer im Auge
zu behalten, daB auf der langen Strecke von Nossen bis iiber

Gottleuba hinaus, wo das Elbtalschiefersystem unter der

Sandsteindecke verschwindet, nirgends echte Glimmerschiefer
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anziitreffen sind; denn diejenigen Gesteine, dio mit solchen
noch die groBte Ahnlichkeit besitzen, und die z. B. siidlich

von Kreischa anstehen, spielen nur eine sehr untergeordneie
Kolle im ostlichen Erzgebirge und sind auBerdem infolg©

ihrer reichlichen Feldspatfuhrung iiberhaupt noch kerne ech-

ten Glimmerschiefer, sondern gehoren der Gruppe jener

glimmerreichen schieferigen Gesteine ian, die u. a. aucli im
westlichen Erzgebirge bei Kupferberg verbreitet sind und
dort neuerlich durch F. Kossmat als „Schiefergneise" zu-

sammengefaBt wurden; sie vermitteln dort den tibergang
zwischen dem Annaberg-Marienberger Gneise, dem westerz-

gebirgischen Aquivalent der oberen Stufe der Freiberger
Gneiskuppel, und den Glimmerschiefern, gehoren aber auch
dort noch zu den Gneisen.

Wiirde es sich bei der mittelsachsischen Uberschiebung
nur um eine geringfiigige Heranpressung des Schieferge-

birges an den Gneis handeln, so miiBte man langs der Dislo-

kationslinie doch irgendwo inoch groBere oder kleinere Reste-

der echten Glimmerschieferzone finden, wie ©s langs der

sudlichen Grenze des Nossen-Flohaer Palaozoikums gegen
die Erzgebirgsmasse der Fall ist. Es kann daher die (im

groBen betrachtet) ,,Synklinale'' des Elbtalschiefergebiets

nicht einfach nur um die Breite der Glimmerschieferzone

auf das ostliche Ende der erzgebirgischen „Brachyantikli-

nale" hinaufgepreBt sein, sondern die Verschiebung muB
um einen verhaltnismaBig groBeren Betrag stattgefunden

haben. Tiber diesen konnen erst spatere Untersuchungen1

Klarheit verschaffen, welche das gegenseitige Verhaltnis

der Erzgebirgsgneise zu den nordsachsischen Gneisen, den

Gneisen im MeiBner Massiv und dem Granulit, sowie zu

den eigentumlichen Phyllitschollen der Altenberger Gegend
zum Gegenstand haben. Man darf dabei aber nicht ein allzu

groBes AusmaB der mittelsachsischen Uberschiebung er-

warten; die oben gegebene Charakterisierung dieser Dis-

lokation als schlieBlich ausgeloste Buckuberschiebung bei

der Aufstauung des varistischen Bogens deutet schon an, daB

es sich nicht um Massenbewegungen im Sinne der alpinen

Schubdecken handeln kann.

e) Das Alter der F a 1 1 u n g im E 1 b t a 1 s c h i e f el r -

g e b i e t und j ii n g e r e S 1 6 r u n g e n.

Die diskordante Auflagerung des Rotliegenden des Doh-
lener Beckens auf das denudierte Grundgebirge und den
Gneis liefert fur das Alter der Faltung des Schieferge-
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birges und der mittelsachsischen liberschiebung eine obere
Grenze." Eine untere ergibt sich daraus, daB kulmische
Schichten (in der Hauptsache wohl Aquivalente der Tournai-
und Vise-Stufe; infolge des Fehlens von Versteinerungen ist

eine genauere Parallelisierung nicht moglich) an der Faltung
noch mit teilgenommen haben. Da nach Sterzels palaon-
tologischen Untersuchungen47

) die altesten Schichten
des Dohlener Beckens der Cuseler Stufe angehoren, baben
die bben besehriebenein tektonischcn Vorgange im Elbtal-

schiefergebiet also zwiscben Kulm und Cuseler Zeit statt-

gefunden.

Eine Einschrankung dieses immerbin groBen Zeitraumes
ergibt die Tatsache, daB> das Scbiefergebirge nacb der Her-
ausbildung seiner Tektonik von den syenitisch-granitisehen

Massen des MeiBner Massivs durchbrocben Wurde, und daB
sich das E/Otliegende seinerseits wieder auf dem bereits

durcb Denudation bloBgelegtein Syenit auflagerte; der Ab-
schluB der Tektonik des Schiefergebirges muB daher scbon
ziemlich weit vor der Ouseler Zeit erfolgt sein.

Einige weitere Ausblicke auf das Alter der Faltung des

Scbiefergebirges vermitteln di© Verhaltnisse des Franken-
berg - Hainichener Zwischengebirges. Wie icb an anderer
Stelle ausgesprochen babe, ist der kohlenfuhrende „Kulm"
von Hainichen jedenfalls ein Aquivalent der Waldenburger
Stufe des Oberkarbons48

). Da diese „kulmischen" Scbichten

aber mit einem selir groben Konglomerat auf dem alteren

Gebirge aufliegen, muB um ,die Grenze zwiscben Unterkarbon
und Waldenburger Zeit eine Gebirgsbildung stattgefunden

haben. Andererseits sind aber die Hainichener „Kulm-
schicbten" selbst wieder gefaltet, und zwar durfte diese letz-

tere Phase der varistiscben Gebirgsbildung scbon vor der

Saarbrucker Zeit erfolgt sein, weil in ganz geringer Ent-

fernung bei Floha Schicbten dieses Alters ungefaltet liegen.

Ob die Hauptfaltung des Elbtalschiefergebiets und die

mittelsacbsiscbe Uberschiebung der vor- oder der nacb-
waldenburger Phase der varistiscben Gebirgsbildung ange-

hort, kann jnfblge des Fehlens von Oberkarbon in der Um-
gebung des Elbtalscbiefergebiets nicbt ermittelt werden;

sicher ist aber, daB eine dieser beiden Phasen uberhaupt

in Frage kommt. Denn die Diskordanz zwiscben Ober-

47
) Besonders: Die Flora des Rothliegenden im Plauenschen

Grunde bei Dresden. Abh. d. math.-phys. Kl. d. K. Sachs. Ges.

d. Wiss., 19. Bd., 1893.
48) Geol. Rundschau, Bd. V, 1914, S. 172 imten.
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karbon und Rotliegendem, welche im erzgebirgischen Becken
auftritt, ist, abgeseben von ihrer geringen Bedeutung, na-

mentlich wegen der Verhaltnisse des MeiBner Syenitmassivs

zum alteren Gebirge und zum Rotliegenden des Dohlener
Beckens nicht in Betracht zu Ziehen.

Niach den Feststellungen von Th. Beandes49
) hat w a h -

rend der Ablagerung des Oberkarbons und des Rotliegenden
eine flache Einmuldung des erzgebirgischen Beckens statt-

gefunden; und vor Ablagerung der sog. kleinstuckigen

Konglomerate, welche dem obersten Rotliegenden zugerech-
net werden, haben NW-gerichtebe Briiche die alteren Rot-

liegendschichten durchschnitten. Mit diesen tektonischen;

Vorgangen, die das Ausklingen der varistischen Faltung dar-

sbellen, sind moglicherweise jene Briiche in Zusammenhang*
zu bringen, welche das Rotliegende des Dohlener Beckens
durchsetzen, und deren Alter nach oben hin nur durch die

Uberlagerung durch cenomane Schichten zu begrenzen ist.

Diese Dislokationen im Dohlener Becken verlaufen nach.

Streichen und Fallen durchaus in der Richtung der alten

Storungen des Elbtalschiefergebiets, klingen aber anschei-

nend laus, ehe sie den Sudostrand des Rotliegeriden erreichen;

ihr EinfluB :auf die Tektonik des Elbtalschiefergebiets ist

somit nicht unmittelbar zu erkennen und kann in dem
oben betrachteten Schiefergebirge sudwestlich von Pirna

nicht sehr betrachtlich gewesen sein.

Als Storungen a,us rotliegender Oder vielleicht auch schon

oberkarbonischer Zeit haben die obein mehrfach erwahnten
meist wenig bedeutenden Verschiebungen der Grenze zwi-

schen Schiefergebirge und Gneis (z. B. westlich von Gers-

dorf) zu. gelten, welche fast alle auch von Porphyrgangen
benutzt werden. Sie streichen mehr oder minder schrag

auf die Richtung der Schiefergebirgsgrenze und setzen wahr-

scheinlich sehr steil auf; sie besitzen demnach den Cha-

racter echter Briiche bder ^Blatter".

In spat mesozoischer Zeit haben im Gebiete unserer

Untersuchungen sicherlich ebenfalls Krustenbewegungeai

stattgefunden; Kunde davon geben u. a. die an der 'Lau.-

sitzer Uberschiebung bei Hbhnstein usw. eingeklemmt er-

haltenen Reste von Juraschichten, deren Hauptgebiet schon

vOr der Oberen Kreide so weit labgetragen gewesen sein muBr

49
) Th. Beandes, Das erzgebirgische Becken als Beispiel

einer Geosynklinale kleiner Spannweite, Abh. d. naturf. Ges,
Leipzig, Jahrg. 1914.
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(MB sie eben nur an dieser Linie erhalten sind, — was
auf eine altere, vielleicht kimmerische Anlage dor letz-

teren deutet.

GroBere Dislokationen sind erst in tertiarer Zeit wie-

der eingetreten. Die ©in© Gruppe dieser jungen Storungen
verlauft parallel den Falten und Storungen des

alten Schiefergebirges ; es sind dies die Lausitzer tiber-

schiebung ostlich und die Wendisch-Carsdorier Storung
westlich des Elbtalschiefergebiets. An diesen Dislokationen

ist beide Male der ostliche Fliigel der gehobene; sie wieder-

hblen alsio vollkommen die Tendenz der Faltung des alten

Gebirges. Die andere Gruppe von jungen Storungen findet

ihren scharfsten Ausdruck im Erzgebirgsabbruch; sie ver-

lauft nicht ganz senkrecht zum Streichen des Elbtalschiefer-

systems und verwirft dieses zusammen mit der Kreide an
den groBen Briichen am bohmischen Steilabfall. Auf die

Interferenz dieser beiden Gruppen von jungen Storungen

kann man die Kluftsysteme im Quadersandstein zuriick-

fuhren; groBere Verwerfungen fehlen jedoeh s:onst im "Ge-

biete der Sachsischen Schweiz. Irgendwelcher wesentlicher

EinfluB laller dieser jungeren Dislokationem auf die Hauptziige

der Tektonik des alten Gebirges ist im Elbtalschiefergiebiet

siidwestlich von Pirna niclit nachweisbar. Ebensowenig
ist dessen Ban durch eventuell noch jimgere Krusten-

bewegungen, die etwa in der diluvialen Zeit stattfanden und
vielleicht auch jetzt noch nicht zum AbschluB gekommein
sind, irgendwie merklich beeinfluBt worden.

Gerade diesem Fehlen irgendeines groBeren storenden

Einflusses aller jungeren gebirgsbildenden Vorgange auf die

Tektonik des alten Schiefergebirges ist es zu verdanken,

daB man dessen urspriinglichen, schon im Palaozoikum ab-

geschlossenen Bau heute noch mit einiger Sicherheit ver-

iolgen kann.
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