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6. Uber Adinolen mid Adinolseliiefer iks Harzcs.

Von Herrn L. Milch in Breslau,

(Hierzu Taf. XIV—XVII und 4 Textfiguren.)
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Nachdem die von Diabasen hervorgerufenen Verande-

rungen des' Nebengesteins im Harz vtor mehr als 40

Jahren in grundlegenden Arbeiten von K. A. Lossen geo-

logisch-petriographisch, von Emanuel Kaysek geologisch-

chemisch erforscht und 10 Jahre spater Von Lossen und
H. Rosenbusch mikroskopiscli-petrographiscii untersucht

wanen, ischienen sie fur weitere Untersuchungen keinen

AnlaB zu bieten. Die wichtigste Tatsache stand fest, die

haufige s toff lie he Ver an die rung des Nebcn-
gesteins durch den Diabas im Gegensatz zu der

sonst die Kegel bildenden chemischen Ubereinstimmung der

kontaktmetamOrphen Teile des Nebengesteins mit den un-

veranderten, von der Kontaktmetamorphose nicht er-

reichten Massen; Struktur und Mineralbestand der Diabas-

kontaktprodukte waren durch Meister wie Lossen und

Rosenbusch beschrieben, die Kontaktprodukte cler Diabase

in andeoren Gebieten lieBen sich toils mit den Harzer Vor-

kommen, toils mit ^normalen" Kontaktgesteinen vergleichen.
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Da. die Gebilde auBerdem durcli ihr i^beraus feines Korn
der Untersuchung grofie Schwierigkeiten bereiten, so schien

in keiner Weise ein Anreiz zui- Wiederaufnalime der Er-

forschung der Harzer Diabasko'iitiakte vorzuliegen. Zwei
durchaus verschiedene Erfalirungen, die die Petrographie

lange naeh der erwahnten grundlegenden Erforschung dieser

Gebilde gemacht hat, gaben Veraniassung, das sprode

Materia] einer erneuten Ontersuehung zu unterziehen: die so

ii I xMaus haui'ige Vergesellschaftung der D i a b a s e

mid d e r K e r a. t o p h y r e einerseits, die stoffliciie
A.hnLichkeit der Adinolen 1

) und der Ke ratio -

p li y v e andererseits legte die Frage nahe, ob irgendein

X u s a. in in e n h a n g zwischen Adinolsubstanz
und Ker atophyrsubstanz besteht, und die wach-
sende Bedeutung, die eindringendem fremden Material viel-

fach fi'ir die Entstehung der kristallinen Schiefer zu-

geschrieben wird, liefi eine Gruppe, der unzweideutig durch
Material ZyUfuhrung stark umgewandelte Ge-
steine angehoren, einer erneuten Untersuchung wert er-

seheinen.

Fur diese Fragestellung liegt das Schwergewicht in den

A d i n o 1 e n und verwandten Gesteinen ; eine emgehende
Beschaftigung mit diesen Gesteinen fuhrte jedoch bald zu

neuen Fragen und somit zur Erweiterung des Unter-

suchungsgebietes. H. Eosenbusch unterscheidet scharf

z wisch^n Spilosit-Adinol-Kontakthofen, wie sie

typiscb die altbekannten Harzer Vorkommen darstellen,

und H o r n s c h i e f e r - K io n t a k t h 6 f e n (Physiographie II

2, s. 1302—1311); an die Spitze dieser zweiten Gruppe stellt

er die von A. Schenck beschriebenen und analysierten

KjontaktgebiLde der Diabase des oberen Euhrtales in West-
faion (Die Diabase des oberen Euhrtales und ihre Kontakt-

e-rscheinungen mit dem Lenneschiefer, Inaug. Diss. Bonn
1884. Verh. naturhist. Verb. d. pr. Eheinlande und West-

falens 41. S. 53 ff.), und betont das Vorkommen ent-

sprechender Gesteine im Harz, in der Saar—Mosel-Gegend
und in anderen Gebieten. In dieser zweiten Gruppe der

Diabas-Kohtakthofe sind nacli H. Eosenbusch „di© Vbr-

l
) Es wird in dieser Arbeit der iiltere, von H. 'Rosenj$usch

und F. Zirkel .befolgte Sprachgebrauch : die Adinole (in der

Mehrzahl: die Adinolen) beibelialten.

23*
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gange im wesentlichen ubereinstimmend mit denen in den
Kontaktzonen dor Tiefengesteine" (S. 1302); ihre Gesteine
sind Jdjaduirch cliarakterisiert, idaB die Verteiiung dor ver-
se hieilenen Gemengteile eine gleichmaBige, nicht mehr ver-

schiedenartig konkretionar gehaufte unci gesonderte isfc."

(S. 1310); auf Grand dieser An'gaben muBte untersucht
werden, ob Gesteine, die von H. Rosenbusch zu don Horn-
schieferkontakten gezahlt werden, ihrerseits Beziehungen
zu Adinolen und verwandten Gesteinen erkennen lassen,

und ob uberhaupt die Einteilung in der angegebenen Gestalt

beibehalten werden kann. Im Verfolg dieser und ahnlieker

Fragen muBten die Spilosite in die Untersiichung einbezo^en
werden, und es erwies sich! audi eine Klarung des Sammel-
begriffs Desmosit als notig; doch. soli hier zunaclist von
Spilositen und Desmositen abgeselien werden, unci diese

einer gesonderten Arbeit vorbehalten bleiben.

Einteilung der Diabas-Kontakthofe.

Die Erorterung der aiigedeuteteii Fragen wird erschwert

durcli die Vereinigung ihrem Wesien nach verschiedener

Kontaktgebilde zu e i n e r Gruppe und durcli das Felllen

geeigneter Bezeichnungeii fur eine ganze Anzalil von Diabas-

, kontaktgeeteinen.

DaB in der erwahnten Einteilung notwendig zu tren-

nende Gebilde zusammengefaBt sind, zeigt sich zunaclist

besonders deutlich bei den „Horns chief er" -Kon-
takten; die Gruppe ist offenbar auf Grund der Textur
ohne B er tick sic htigung der chemise hen Vor-
g a n g e aufgestellt worden. ,,tibereinstimmung mit den

Vorgangen in den Kontaktzonen der Tiefengesteine" zeigen

zwar die Kontaktgebilde des oberen Ruhrtales texturell durcli

die gleichmaBige Verteiiung der verschiedenen Gemeng-
teile und somit durch das Fehlen (oder Zurucktreten) kon-

kretionarer Haufungen und Sonderangen, die sonst zu spilo-

sitischer Ausbildung fiihren, nicht aber in chemischer Hin-

sieht: trotz des Fehlens der Adinolen unterscheiden sich

die „Hornschiefer" (und „Hornfelse") chemisch von

normaleni Kontaktgebilden sehr deutlich. durcli betrachtliche

Zunahme des Natrons. Ahnlich liegen die Verhaltnisse

bei der von G. Geeim bescliriebenen „Diabaskontakt-

metalmlorphose zu Weilburg a. d. Lahn" (Neues Jahrb.

1888 I S. 1 ff.); fur die hier auftretenden Gebilde betont
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der Verfasser ausdrucklich, „dafi sic mit den Gran.it-
kontaktg'esteinein anderer Fun&orte grofie Ahn-
l i c h k ei t besitzen, dafi dagegen c c h t o D i a b a s -

k o n t a k t p r o d u k t e d e r Spilosit-und Desmosit-
Cnippo in Weilburg nicht vork'ommen" (S. 29),

wt'ist. aber in dem vcranderfcen roten Cypridinenschiefer

eine bedeutend'e Zunalime von Natron (nnd Eisen) nach
(S. 20) nnd berechnet entsprechende Vorgange auch fur

die Kalksilikat-Hornfelse (S. 30, auf seine abweichende_

Erklamng dieser Verhaltnisse kann erst an spaterer Stelle

eingegangen werden).

Andererseits sind vielfach wirklich normale Kontakt-

prodnkte ohne erhebliche chemische Veranderung bekannt;

nicht ihre Haufigkeit, sondern umgekelirt Fehien oder

Seitenheit derartiger Gebilde ware befremdlich. DaB sie

nicht haufiger in deiv Literatim beschrieben und durch Ana-

lysen belegt sind, hangt mit ihrem wenig aiuffalligen Aus-

sehen, ihrer dnrch die verhaltnismaBig geringe Masse eines

mtrusiven Diabasvorkommens bedingten geringen Machtig-

keit nnd schlieBlieh mit dem tatsachlich geringen Interesse,

das sie an sich darbieten, zusammen. Wohl die ausfuhrr

lichste, durcli fiinf Analysen gestiitzte Untersuehung eines

chemisch u n d foxturell „normalen" Diabaskontakts riihrt von
E. Cohen her und bezieht sich auf sudafrikanische Vorkommen
(Geognostisch-petrographische Skizzen aus Stidafrika II,

Neues Jahrb. B. B. V. S. 195 ft, bes. S. 251—265, 1887).

« Lie E. C'ohex mit vollem Recht als H r n f e i s e bezeichner

u nd mit den Hornfelsen aus dem Granitkontakt vergleicht.

Gleichfalls normal ist der von K. A. Lossen untersuchte,

..einem sogenannten Bandhomfels'' gleichende, im Kontakt
mit dem ThOleiit aus Schieferton entstandene Hornschiefer

vom Schaumberge bei Thloley, wie Mikroskop und Analyse
lehren (Ztschr. Deutsch. Geol.'Ges. 39, S. 508, 1887); mit

beiden Vorkommen vergleicht W. C. Beoggek die sehr

viel machtigere Kontaktzone des Olivinldiabases am Solvs-

berg im Christianiagebiet : ihre ,,Hornfelse, Kalksilikathorn-

Eolse usw. unterscheiden sich kaum von den in ent-

sprechenden Gesteinen dnrch die Einwirkung von Syeniten

nnd Graniten gebildeten Kontaktumwa'ndlungspriodukten''

(Die Mineralien der Syenitpegmatitgange der Sud-

norwegischen Augit- und Nephelinsyenite, Ztschr. f. Krist.

16, bes. S. 21, 29, 1890). Durchaus ahnliche Verhaltnisse,

aus ..TonscMefer 'mit bank- oder linsenformig zwischen-

gelagerten Kalken und Arkosen" im Kontakt mit Diabas
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entstandene ,,Schiefer- und Silikathornfeise, ganz wie sie

m dor Umgegend von Tiefengesteinen auftreten", be-

schreiben A. Andreae und A. Osann von den intrusiven
Diabasmassen der Hudsonriver-Palisaden in Beriihrung mit
ihren Liegendschichten, einem Teil der Newark Shales in

New-Jersey (Tiefenkontakte an den intrusiven Diabasen
von New-Jersey, Verhl. des Naturhist. *Mediz. Vereins
zu Heidelberg, Jahrg. 1892, N. F. 5, S. 16 ff., bes. 21 ft'.,

1897).

Aus diesen Barlegungen folgt unmittelbar, daB die nor-

malen Diabaskontakte niclit mit den Hornschiefern des

Ruhrtales und mit verwandten Gebilden zur Gruppe der

HornscMefer-Kontakte zusammengefaBt werden durfen

;

diese Hornschiefer stehen zweifellos den Adinolkontakten
chemisch, einem Teil der im Adinolkontakt auftretenden

Ge-steine auch texturell naher und bilden jedenfalis mit

ihnen einen Gegensatz zu den normalen Kontakten — daB
es sich trotzdem niclit empfiehlt, beide durch chemische
Yeranclerung charakterisierten Gruppen zu vereinigen, soil

in dieser Arbeit gezeigt werden.

Aber auch die Zusammenfassung der bekanntesten For-

men der Diabaskontaktgesteine zur Gruppe der S p i 1 o s i t -

A d i n o 1 k o n t a k t h 6 f e gibt zu ernsten Bedenken AnlaB

:

eine solehe Zusammenfassung ware geologisch gereeht-

fertigt, wenn beide Gesteinsarten ausnahmslos und gesetz-

maBig aneinander gebunden waren, p e t r o g r a p h i s c h ,

wenn ihrei Entstehungsweise almlich wie die des Horn-

feises und der Knotenglimmers'chiefer und Knoten-

tonschiefer im Tiefengesteinskontakt nur Unterschiede

des Grades und nieht der Art aufweisen wiirde. Beides

ist niclit der Fall: gerade die vorliegende Arbeit be-

schaftigt sich wesentlich mit einem der gar nieht seltenen

Kontakthofe, in denen der Zusammenhang von Adinolen unci

Schiefern in alien Ubergangen, aber ohne eine Andeutung

spilositischer Ausbildung zu verfolgen ist, unci in einer spa-

teren Arbeit soil gezeigt werden, daB Spilosit wesentlich

ein texture ller B e g r i f f ist, daB im Gegensatz zur

Aclinolisierung fur die Entstehung von Spilositen nieht be-
stiJmmte chemische Einwirkungen durch das Eruptiv-

material notig sind, und daB fur die Spilositbildung sogar

die chemische Zusammensetzung des Schiefermaterials ian sich

wichtiger sein kann als-die chemische Beeinflussung durch

das Diabasmagma. Streng genommen kann Spilositbildung

\



audi in einem „normalen f
' Diabaskontakt auftreten: tat-

sachlieh beschreibt E. Cohen aus dem normalen Diabas-

kontakt von Vollkranz bei Fauresmith im ehemaligen Oranje-

Freistaat die Vereinigung der sonst gleichmaBig im Gesteinj

verteilten Chloritblattchen zu Haufchen (a. a. 0. S. 254). II.

Rosenbusch selbst halt die Unterscheidung seiner beiden

Gruppen in dieser Hinsieht nicht strong aufrecht : er laBt seine

Hornschiefer „durch Strukturanderungen in die Spilosite"

ubergehen, und bezeichnet A. Schexcks „grunen Hornf'els"

auf Grand vpn (lessen Besehreibung als einen ..normalen,

nicht mehr ganz frischen. feinkornigen SpiLosit" (Phys. IT, 2,

S. 1310).

Es ergibt sicli somit eine Z w e i t e i 1 u n g d e r

1) i.a b a s k o n t a k t e

:

I. norma le Kontakte ohne stoffliche Beeinflussung,

die man vielleiclit wegen des verbreitetsten Habitus

der Kontaktschiefer Hornfels-Kontakthof e

nennen konnte.

II. s t o f f 1 i c li b e e i n f 1 u B t e Kontakte, die man
nach der Beschaffenheit der starkst veranderten Ge-

steine weiter einteilen kann.

Spilo si t. bezeichnet eine Ausbildungsform, die bei

verschiedenen A r t e n kontaktmet a morp h e

r

Beeinflussung auftreten kann und daher weder geolo-

gisch noch genetisch immer an Adinolgesteine gebunden

sein muB.

Eine weitere Gliederung der stofflich be-
e i n f luB ten K o n t a k t g e s t e i n e ~wird erschwert durcli

das schon oben erwalmte Fehlen einer die CJ-esteine gut
charakterisieren d e n Bezeiclmuugsweise.

Dieser Ubelstand macht sicli sehon bei dem Begriff

A di no ie geltend: als Adiniolen werden bisher notgedrimgeu

iiber die urspriingliche Bedeutung hinaus nicht nur kiesel-

schieferalmliehe dichte Albit-Quarz-Gesteine bezeichnet, son-

*dern auch Gebilde, die einen betrachttichen Schieferanteil

enthalten; erst die am meisten Scliiefercharakter tragen-

den Gliecler dieser Keihe werden nach ihrem Ausselien mit

einem an sicli wieder nicht bezeiehnenden Namen vielfach

, ,g e' h a r t e t e S c h i e f e r
'

' genannt. Streng genommen
sollte dieser Name vielleiclit mit mehr Recht auf stoff-

lich unveranderte, tatsachlich nur gehartete Gesteine im
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Diabaskontakt beschrankt bleiben, aber in Fallen, in denen
cine chemisehe Untersuchung nicht stattgeftinden hat, ist

er beschreibend als Habitusbezeidi'nung fur aufierlich. und
texturell weniger stark veranderte Gesteine des Diabas-

kontakts sehr geeignet und • soil in diesem rein be-

schreibenden Sinn auch in der vorliegeiiden Arbeit an-

gewendet werden.

Es empfiehlt sich, die Bezeichnung „Adinole" nur
fur die typischen (vpllendeten) Adinolen zu gebrauchen,

fur Albit-Quarzgesteine phne nennenswerten Schieferanteil

und oh'nie Schiefertextur ; stofflich zu den Scihieferin hin-

uberfuhrende Gesteine sollen je nach ihrer Textur „A d i -

no 1 hor nf else" und „A d in o 1 s c hi e f e r" heiBen —
nach Bedarf kann bei ihnen ein vOrgeschrittenerer und ein

Anfangszustand luiterschieden werden.

Adinolhornfelse und Aclinolschiefer miissen nach dieser

Definition cine Zwischenstellung* zwischen einer Adinole

und dem Schiefer einnehmen, chemisch also m e li r N a -

tron und h aufig audi mehr SiO-, aber ebenso not-

wendig audi weniger zwei wertig e Met a lie als

der Schiefer enthalten. Priift man von diesem Standpunkt
aus die Stellung der Diabaskontakte des Oberen Ruhrtales,

A. Schencks ,,Hornschiefer" unci ,,Hornfelse'', so zeigt sich

sofort, daJB sie n i c h t in diese Reihe gehoren; vergleicht man
sie mit der Zusammensetzung des Lenneschiefers, aus dem
sie hervorgegangen sind, so nimmt Eisen verhaltnismaBig

wenig, Magnesia gar nicht ab, und der stets nur in geringer

Menge vorhandene Kalk nimmt sogar^u (vgl. bei A. Schexck
a. a. 0. S. 73 und 74 die Kontaktreihe Lenneschiefer — Horn-

i schiefer — griiner Hornfels — blatter Hornfels vom Bochten-

beck bei Niedersfelcl, ferner die Reihe vom Kuhlenberg bei

Silbach S. 76, 77 und den Hornfels vom Silberberg S. 80, in der

vorliegenden Arbeit zusammengestellt auf S. 470). Unter

cliesen Umstanden ist es verstandlich, daJB es im Ruhrtal nicht

zur Bildung von Adinolen kommt —
- der „weiBe Horn-

fels", den A. Schenck von der Halcle einer alten Bleiglanz-

grube am Hillkopf beschreibt unci mit Harzer Adinolen

vergleicht, ist trotz seines hohen Si.0 2-Gehaltes (87i/
2 °/o)

zweifellos keine Adinole, da er gar keine Alkalien enthalt;

offenbar ist er ein durch Thermalvrasser verkieselter Schie-

fer, -wie- sein Auftreten, sein geringer Tonerdegehalt (81/2%)

und sein Beichtum an Wasser (31/4 °/o) zeigt (vgl. hieruber

weiter unten S. 475).



Um ne-ue Namen nach Moglichkeil zu vermeiden, werden
hier Diabaskontakt-Gesteine von dor BeSchaffenheit dor Ge-

hilde des oberen Ruhrtals ,.,Natro n' - Ho r ns chie f er'-

land „N a Iron- 1 1 o r n f e 1 s e" genannt.

Dor Unterschied der Adinolreihe und der Natron-

schieferreihe liegt nach diesen Ausfuhrungen wesentlich

dariiij daB bei dor Adinplisierung niifc der Zunahme von
Xa-O (und SiO 2

) ein starkes Zurucktreten und endlieli

ein Verschwinden von Fo2Oa
, FeO nnd MgO verbunden

si'in muB|, wahrend in dor Reihe dor Natronschiefer und
Natronhornfelse dies nieht dor Fall, ist; andererseits ist

klar. daB zwar die weit vorgeschrittenen Glieder beider

Eteihen diesen Unterschied sehr deutlich zeigen, daB aber
die A nfangsglieder sicli sehr ahnlich sein konnen, und
daB in don Mittelgliedern iiberga'nge zwischen beiden Reihen
nieht nur moglich, sondern sogar sehr wahrscbeinlich sein

mussen.

Die stofflich beeinfluBten Kontakthofe zerfallen somit in

1
. A. d i n o 1 - K o n t a k t h 6 f e , bestehend aus A d i n o 1.6 n.

A d i no 1 h o r n f e 1 s e n und A cli no Is e hi e f e r n in

versehiedenen Graden der Entwicklung,
'2. N a t r o n h o r n schiefer - Kontakthofe , bestehend

aus Na t r o n - H o r n f e 1 s e n und Natron-Horn-
sc hie fern in versehiedenen Graden der Entwicklimg.

Der Adinol-Koiitakthof vom Dornkopf (Blatt Blankenburg
am Harz).

Das Wesen der Adiniolgesteine muB um so besser zu

erkennen sein, jo weniger andere Gesteinsausbiidungen der

Kontakthofe das Bild verAvischen; zur Untersuchung eignen

sich daher Kontaktzonen am boston, die neben typischen

Adinolen keine spilositische (oder desmonitische) Entwick-

lung zeigen, somit sich wesentlich aus Gestednen aufbauen.

bei denen ,,die Verteilung der versehiedenen Gemengteiloi

cine gleichmaBige, nieht mehr verschiedenartig konkretionar

gehaufte und gesonderte ist".
,
Derartige Hofe tret en im

klassischen Gebiet der Diabaskontakte, im Harz, reichlieh

auf, doch lehrte die fortschreitende Arbeit bald. daB es nieht

darauf ankam, moglichst viele Vorkommen zu untersuchen.

Die sich entsprecbenden einzelnen Vorkommen sind ihrem

Wesen nach sehr ahnlich, wie auch die Literatur ergibt,

und wie ich mich imter freundlicher Fuhrung des Herrn
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Kollegen Eedmannsdorffer im Harz iiberzeugen konnte; das
Studium der groBen Sanimlungen von Handstucken und
Schliffen der Kgl. PreuBischen Geologisohen Landesanstalt
und der Schliffe aus der RosENBuscH'schen Schliffsamm-
lung in Heidelberg, die mir die Direktoren dieser Institute

freundlichst fur langere Zeit iiberHeiBen, bestatigte die

grofie Ahnlichkeit sehr zahlreicher Vorkommen. Eine ranm-
licli zu weit ausgedehnte Untersuchung verbietet sick auch
dad|urch

;
daB, mm vollen Verstandnis fast immer Ana-

lysen in groBerer Zahl unentbehrlich sirid, die naturlichi

nicht in unbeschrankter Menge hergestellt werden konnen
und andererseits bei Vorkommen aus ganz verschiedenen
Gebieten zu sehr ahnliclien Werten fiihren; eine bis. in

Einzelheiten gehende Untersuchung weniger, aber sehr guter

Aufschliisse verspraeh bessere Ergebnisse 2
). Andererseits

2
) "Wie notweildig eine eing e li e n d e mikroskopische und

ehemische Untersuchung in vielen Fallen selbst nur zur Unter-
scheidung von Adinolen und adinolahnlichen Gesteinen ist,

lehrte mich ein Vorkommen vom Mittelkopf (Blatt Elbinge-
rode, unmittelbar nordlich von der Vereinigung der beiden von
Riibeland nach Sudosten unci von Blankenburg nach Siidwesteri*

fi'ihrenden StraBen igelegen). Am ;Nordwestabhang des Mittel-

kopfes findet sich im Hangenden eines Diabaslagers in einer

Machtigkeit 'von 3/4 m, scharf von dem weiter im Hangenden
folgenden Schiefer unterschieden, ein durchaus adinolartiges Ge-
stein, ganz dicht, braunlichschwarz, mit flachmuscheligem Quer-
bruch und mehr ebenem Hauptbruch, der in seiner etwas runze-

ligen Beschaffenheit Anzeichen ehemaliger Schieferung er-

kennen laBt; dieser Schieferung entspricht auch eine durch
die dunkle Farbe des Gesteins versteckte Banderung. Im Schliff

gleicht das- Gestein zunachst durchaus einer nicht ganz vollen deten

gebanderten Adinole: es besteht aus einem feinstkornigen Mo-
saik farbloser, schwach licht- und doppelbreehender Ivornchen,

flaserig-streifig getrtibt durch braunlichen und grauen Staub,

der durch semen flaserigen Verlauf wasserhelle langgezogene
Linsen frei laBt, sich gelegentlich zu schmalen, undurchsichtigen

Schmitzen zusammenschlieBt, in der Regel aber das Bild bei ge-

kreuzten Nikols nicht merklich beeinfluBt; — in den getriibten

Streifen liegen ferner diinne Blattchen glimmeriger SubStanzen
in nicht bedeutender Menge.

Bei eingehendem Studium fiel mir auf, daB die Tarblosen

Ivornchen keinen Unterschied in der Lichtbrechung erkennen
lieBen— die etwas groBeren haben die Eigenschaft der Quarze —
unci somit sprach der mikroskopische Befund jedenfalls fur ein

an Quarz sehr reiches Gestein; ich war aber doch iiberraschCT

als die in der K. K. landwirtschaftlich-chemischen Versuchsstation
in Linz unter Leitung. des Direktors Hanusch ausgefiihrte Analyse
das fast ganzliche Fehlen von Feldspaten bewies und zeigte,

daB in einem an Adinolen sehr reicheai Gebiet, diesen Gesteinen

im Aussehen sehr ahnlich und im geologischen Auftreten vollig



359

w ar es sehr wunschenswert, Erfahrungen iiber das Verhaltnis

der Adinolreihe zur Natronhornschiefer-Keihe zu sammeln.
AIs besonders geeignet fur eine derartige Untcrsuchung

erwies sich ein neuer AufschiuB am West hang des
Dornkopfs (Biatt Blankejiburg am Harz, unmittelbar
nbrdUch wm dem eben genannten Mittelkopf), der durcli

ainen Steinbruch an der grofien LandstraBe vion Biibeland

each Hasselfelde der Beobachtung gut zuganglicli gemacht ist.

Nach der mir freundlichst mitgeteilten Auffassung von Herrn
Erdmannsdorffek findet sich das ungefahr 3 m maehtige
Vorkommien der Kontaktgesteine „inmitten eines der rnach-

tigen Diabaskomplexe, die fur diesen Teil der Wissenbacher
Schiefer charakteristisch sind und hier wie am Mittelkopf,

den Stimmbergen, Rotestein und Kohlenberg3
) Massen von

ungewohnricher Ausdehnung bilden. Hirer Hauptmenge
nach sind diese Diabase intrusiv, "vvie deutliche Kontakt-

erscneinungen zunachst dem Diabas Adinolen, in groBerer

Entfornung gehartete Schiefer, z. T. auch nur diese letz-

teren — im Liegenden und Hangenden zeigen. Bei dem
Dornkopfdiabas ist der Kontakt nur am hangenden SO-

Salband zu beobachten, das liegende ist nicht aufgeschlossen.

Die vollige Analogie in der Gesteinsentwickelung lafit aber

ul^reinstimniend, als Kontaktgestein unmittelbar am Diabas ein

verkieselter Schiefer auftritt.

Verkieselter Schiefer
Mittelkopf

Si 02 88,66

TiO2 0,15

A1203 2,95

S*e203 3,41

FeO 1,18

MnO 0,14

MgO 0,81

GaO 0,48

Na2Q 0,67

Iv-'O 0,79

H2G + 1,01

H2 — 0,07

0,24

CO2

SO3

CI

Sa. 100,56

;

) Alle hier genannten Berge bilden ein zusammenhangendes
Gebiet, im Westen und Osten durch die oben genannten groBen
Strafien, im JSTorden durch die Rappbode unci nach deren Ein-

mundung in die Bode durch diese begrenzt.
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auch fur ihn intrusive Lagerung als das wahrscheinlichste

vermuten. Die Machtigkeit dieser Diabasmassen, quer zum
Streiclien gemessen, betragt 200—240 m.

Petrographisch ist das Gestein dem auBeren Ansehen
nach ein normaler divergentstrahlig-korniger Diabas von

mittlerem bis feinem Kjorn, deutlich verschieden von deai

gleichalterigen Typen der weiteren Umgebung : dem auBerlich

mehr gabbroiden Alkalidiabas vion Neuwerk (vgl. Zentral-

blatt fur Mineralogie etc. 1909 S. 35 ff.) und dem por-

plryrartigen, grobkornigen Diabas vom Gi'zhugel un 1 an-

deren Punkten des oberein Rappbodetales.

Der Adinol tritt etwa 50 m vion der liegenden Diabas-

grenze auf; das Streichen der Schieferungsrichtung in ihm
verlauft in N 50° bei 60° SO-Fallen und entspricht

dem Genera lstreichen der Schiehten in der Umgebung."
(Schriftliche Mitteilung.)

3Iakroskoj>iscne Bescliaffenheit des Dornkopf-Kontakts.

Die gesamte zwischen dem liegenden und dem hangen-

den Diabas befindliche Kontaktzone des Dornkopfs zerfallt

fur die erste Betrachtung in drei Zonen', wie das Profi

I

(Fig. 1) erkennen la fit.

N S

Fig'. 1. Schomatischer Durckschnitt (lurch den Doriikopf-Kontakt.

MaBst. ungef. 1 : 40.

I. Unmittelbar am Kontakt mit dem liegenden Diabas

befindet sicli ein sclimutzig graugrunes, dichtes, niassig er-

scheinerides Gestein von ieiner Art, die von der Feldgeologie

mangels ernes geeigneten Namens gelegentlich als ;.grdber



krdrnig© Adinole" bezeichnel wird; in seinem Aussehen
erinliert es fast an em foinkonii^rs Eruptivg©stein und in

seinem Gefug© an leinen Hornfols aus einem Tiefengesteins-

kbntakt. Nach dor in dieser Arbeit vorgeschlagenen Be-

2jeichnun'g"swieiise ist das G ostein ein A d i n o 1 h o r n f e 1 s

;

hellere, mehr graugefarbte, mit ih'm innig verbundene Ab-
arten fuhreinl clurcli schwach ausgepragte Schieferung hin-

iiber zu A d i n o 1 s c h i © f © r in'. Auf dies© einen halben

Meter machtige Zone folgt, hach Art einer Partialzon©

einge&chaltet, ein© schmale Lag© eines dunkleren reingrauen,

deutlicher schieferigen, aber harten Gesteins mit braun-

licher Verwitterung, das seinem Aussehen nach: Gesteins-

beilen der weiter entfernteii Zon&n gleicht, aber, wie die

Untersuchung ergab, eigentumliche Zug© aufweist; an sie

sehlieBt sicli

II. ©in© naliezu 1 m machtige Zone, gekennzeichnet

diirch reichliche Fuhrung von hellen, ganz dichten typi-

sehen A d i n o 1 e n , die teils in gebanderte A d i n o -

I e n und v o r g e s c h r i 1 1 e n © r e A d i n o 1 s c h i © f e r uber-

gehen, teils sich vbn dunkleren, w © n i g e r v r g © s c h r i t-

t e n ere n und zwar harten, bisweiien aber in ihrem Aus-
sehen an Tonschiefcr ©rinnernden Adinol-
sc hie fern deutlich abheben. Auf diese Zone folgt

III. ©in mehr als 1 m machtiges Paket von auBer-

lich an To n s c h i © f e r © r i n n © r n d e n A d i n o 1
-

s c h i e f e r n u n d g e h a r t e t e n S c h i e f e r n , an die

dann der hangende Diabas grenzt. Di©se Verbal tnisse werden
durch das PrOfii Fig. 1 erlautert,

Obwohi dieser AufschluB keine Andeutung von Spilo-

siten enthalt — nach der RosENBuscH'schen Einteilung

wiirde ©r wohl trotz des Auftretens der typischen Adinole

zu den Hornschiefer-Kontakten g©stellt werden miissen —

,

erweist er sicli schon bei dieser kurzen Beschrcibung als

s©hr wechselnd zusammengeseitzt, besonders wenn man die

geringe Gesamtmachtigkeit beriicksichtigt; bei naherer Be-

trachtung nimmt die Mannigfaltigkeit des Aufbaues noch zu.

Am verwickeltsten ist di© Zone II zusammengesetzt, in

der man zunachst nach ihrem Ausseh©n zwei Beihen sehr

verschieden aussehender Gesteine unterscheiden kann, di©

ab©r durcli Ubergange v©rbund©n sind, ©ine S c h i © f e r-

g r u p p e und ein© A d i n o 1 g r u p p e.

In der S c h i © f © r g r u p p © wiegen ausgesprochcne

Adinolscliiefer vor, die gern ©ine deutlich© Bande-



rung annehmen; neben diesen finden sich zwar auch harte
und splitterige, auBerlich aber mehr den Tonschie-
fern aim lie he Gebild e in haufig annahernd keil-

forniigen Massen, die randlich eine entsprechende Banderung
aufweisen unci dann gleichzeitig ein weiteres Zuriicktreten
der Schieferung erkennen lassen. Eine clerartige zusam-
menhangende Masse kann als Grenze der ganzen mittleren
Zone gegen die dritte Zone betrachtet werden: jenseits

der Grenze tritt keine typische Adinole mehr auf, und das
Hauptgestein der dritten Zone stent seinem Aussehen nach
gehartetem Tonschiefer nahe. An gebanderten Gesteinen
dieser Grenzzone laBt sich feststellen, da.B die durch ilire

verschiedene Farbung die Banderung hervorrufenden Streifen

streng der Schieferungsebene des tonscliieferaliniicheu

Gesteins folgen. Gegen die liegende Grenze nehmen gleich-

falls die weniger vorgeschrittenen Adinolschiefer zu und
gehen sclilieBlicli in die erwahnte schmale Partialzone iiber.

Die A d i n o 1 g r u p p e zerfallt in typische. Adi-
nole n, vganz dichte, flachmuschelig und scharfkantig

brechende, sehr kieselschieferahnliche Gesteine" (H. Rosex-
busch, Physiographie II, 2, S. 1303, 1908) von weiBlicher

bis grauer Farbung, die in dieser Mittelzone wese'ntlich in

gangformigen unci nesterformigen Massen auftreten; sie

gehen iiber in g e b a n d e r t e A cl fn o 1 e n , in clenen ohne

sonstige Unterschiede hellere unci dunklere Streifen rait-

einancler abwechseln, und die in ciunkleren Abarten mit

zunehmender Beutlichkeit Schieferflasern erkennen lassen,

und lendlich finden sich Gesteine, die deutlich Adinolsubstanz

unci gehartete Schiefersubstanz in engem Verbancle unci

wechselnclem Mengenverhaltnis enthalten.

Die beiden anderen Zonen im Liegenclen und im Han-
genden erscheinen wesentlich einfacher, aber keineswegs.

einheitlich. Die hangende Zone (III) besteht aus Ge-

steinen viom Aussehen der A d i n io 1 s c h i e f e r und der

g e h a r jt e t e n S c h i e f e r , enthalt aber mehrfach Ein-

lagerungen von und Ubergange zu clem gleichen gebanderten

Gestein, das in1 der Grenzzone gegen die Aclinolzone auftritt.

Die als I bezeichnete, dem Diabas benachbarte liegende
Zone besteht vorwiegend aus dem hier A cl i n o 1 h o r n -

fels genannten Gestein und dessen mehr grauen Abarten,

die zu vorgeschrittenen Adimo Is chiefern hin-

iiberfuhren; beide unterscheiden sich von den typischen

Adinolen durch Fehlen des glasigen Aussehens unci durch

splitterigen Bruch an Stelle des flachmuscheligen cler Acli-



noien. Nach dem Hangenden zu stelleii sick Schiefergesteiife
mit dem Aussehen wcniger vorges chri t tetter
Adinolschief er in groBerer Zahl ein, in die das Gestein
toilweise direkt ubergeht; sic schlielkm sich zu der sehmalen
Partialzone zusammeli; so dafi die Grenze gegen die aus
Adinolschiefern mit typischen Adinolen aufgebaute Zone II

durchaus unscharf wird.

Die Beschreibung soil mit der in der mittleren Zone
auftretenden „t y p i s c he n" A d i n o 1 e beginnen — die

fur die ganze Adinolfrage charakteristischen Schwierigkeiten
maehen sich abjer sofort geltend, wenn man den Begrift'

..typische Adinole" abzugrenzen versucht ioder auch nur
sich entscheiden will, was man in einem bestimniten Fall

als typische Adinole zubezeichnen hat. H. Rosenbtisch spricht

( Physiographic II, 2, S. 1304) von „ einer vollendeten Adi-
nole" und charakterisiert somit diese Gebilde ahnlich wie
Em. Kaysee als Enclglied einer gleichmaBig von schwacherer
zu starkerer Umwandlung fortschreitenden Reihe; und wenn
auch die vorliegende Untersuchung fur die Beziehung der

Adinolen zum Schiefer zu einem entsprechenden Ergebnis
gelangt, so ist doch fiir den ganzen Vorgang bedeutsanu dafi

gerade die Verhaltnisse am Dornkopf neben dieser Auf-

fassung zunachst noch eine andere, weit abweichende als

mogiich erscheinen Lassen.

Die dichten massigen Gebilde mit flacli muscheligem,

bisweilen auch etwas splitterigem Bruch und glasahnlicheni

Aussehen treten wesentlich in Adern, Putzen und ISTestem

auf und stehen besonders bei der Betrachtung im An-
stehenden in einem schiarfen auffallenden Gegensatz zu den
dunklem mehr ©der weniger ihren Schiefercharakter be-

wahrenden umgewandelten Schiefern, mit denen zusammen
sie auftreten. Auch die geologische Lagerung^ liiBt die

..vollendete" Adinole nicht ohne weiteres als Endglied

einer normal en kontaktmetamorphen Eeihe erkennen:

die typischen, hellfarbigen kieselschieferahnlichen Teile

der Kontaktzone treten hier namlich weder unmittelbar am
Kontakt mit dem liegenden noch unmittelbar am Kontakt
mit dem hangenden Diabas auf, sondern die Zone,

in der sie sich finden, ist von dem liegenden

durch ad^nolhornfelsahnliche, vlon dem hangenden durch

aufierlich dem Tonschiefer naher stehende:, -adinolschiefer-

artige Gesteine getrennt. Nun wurde die Auffassung der

Adinolen wesentlich auf Falle begrtindet, in denen dieses
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Gestein clem Diabas zunachst liegt; clas Yorkommen am
Dornkopf beweist jedoch, daB diese Lagerungsform un-

mittelbar am Eruptivgestein jedenfalls nicht die eiftzige

ist und somit nicht unbedingt zum Wesen dieser Gebilde

gehort. Schon 1870 veroffentlich'te Em. Kaysee in seiner

bekannten Abhandlung: „Uber 'die Kontaktmetamorphose der
kornigeri Diabase im Harz" eine entsprecbende Beobachtunu.
die jedoch spater nicht beriicksichtigt wurde: „die Fa lie

sind nicht selten, wo innerhaib wenig veranderter Gesteine

plotzlich wieder sehr veranderte Gesteine ersehemen"
(Ztschr. Deutsch. Geol. G-es. XXII, S. 103 ff., bes. S. 129).

Bei einer eingehenclein Betrachtung dieser Zone wird
das Auge zunachst durch die weiBlichen, weiBlichgrauen!

und hellgrauen dichten Massen angezogen, die man unwill-

kurlich als typiscbe Adinolen bezeichnet ; diese helle Masse
ist aber ;auf das innigste und in mannigfachster Weise mit

dunkelgrauen bis schwarzlichgrauen Massen verbunden.

die nach ihrer dichten Beschafrenheit, ihrem Bruch und
ihrem glasahnliehen Aussehen mit den hellen uberein-

stimmen. Bald sind die hellere und dunklere Substanz

lagenartig amgeordnet, wobei die Lagen sehr clunn odor

auch machtiger sein konnen und die Grenzen teils scharfer,

teils verwaschen sind, bald geht die hellere Substanz all-

mahlich in die dunklere liber, ohne daB man von getrennten

Lagen sprechen konlnte; in ancleren Fallen sind die ver-

schieden gefarbten Teile unregelmaBig gestaltet mit schar-

ferer Oder undeutlicher Grenze, dOch wiegen die lagenartigeu

Anordnungein entschieden vor. Ein derartiger Wechsel
hellerer und ciunklerer Teile kann sich auf kleinem ftaume

mehrfaeh wiederholen, so daft ein Handstiick, bisweilen schon

ein kleiner Splitter, ein gutes Bjilcl dieser Ersclieinung zu

geben vermag; nicht selten enthalten auch die im all-

gemeinen hellen Partiein noch vereinzelt schmale dunklere

Streifchen. Im einzelnen laftt die helle AdinOle dieses

Vorkommens noch in sich eine f e i n e S t r e i f u n g er-

kennen: in der mehr oder weniger glasartigen Hauptmasse

liegen dunne, weiBliche, mehr porzellanartig aussehende

Streifen, doch darf man sich sowohi den Glas- wie den

Porzellancharakter nicht zu scharf ausgepragt denken und

iiberhaupt den Gegensatz in der Erschetnung nicht zu stark

vorstellen. Aus dem geringen Unterschied erklart es sich

wohl, daB diese — wie spater gezeigt werden soil, fur

Deutung und Beziehung der Aduiole sehr wichtige — Er-

scheinung bisher nicht beriicksichtigt worcten ist. Wenn



die hello Adinole in graugefarbte iibergeht, so wird der

Unterschied zwischen porzellanartigeii und glasigen Streifen

undeutlich und verschwindel mil tieferer Farbung wiohl auch
ganzlich; dafur trteten in den dunklen Adinolen bis zu

deutlicher Banderung fiihrende Unterschiede in den- Starke der

Farbung ein, wobei dunne, fciefer gefarbte Streifen an dieStelle

dor norzellanartigeri treten, wie sicli aus dem gleichartigen

Verlauf und dem allmahlichen Ubtergang in den Ubergangs-
zonen zwischen heller und dunkler Adinole erkennen laBt.

Der Verlauf dieser verschiedenen Streifen und Lagen zeigt

hieht selten, daB eiri Teil der bekannfen, von Albit und
Quarz ausgefullten Kliifte, die die Adinole in verschiedenen

Richtungen, bisweilen in parallelen Scharen durchsetzen,

im Hauptgestein kleine Verwerfungen von einer nach Milli-

metern zu messenden Sprunghohe hervorgebraeht haben.

Diese Verhaltnisse lasseii die Abbildungen von Duntischliffen

Fig. 2 und Fig. 3 deutlich erkennen.

Fig. 2. Fig. 3.

Streifung in Adinolen vom Dornkopf (Dilnnschliffe in

doppelter Grofie).

Die nahere Betrachtung lehrt somit, daB entgegen dem
ersten Eindruek k e i n d u r c h g r e i f e n der U n t e r -

schied zwischen Adinolen und den lib ri gen
Griesteinsarten d e s Kontakthofes besteht ; tat -

sachlich vollzieht sich der liber gang in diese von

typischen Adinolen in ma.nnigfach.er Weise.

Der erste Weg fuhrt liber die eben geschilderten dunklen

gebanderten Adinolen: die Lagen erscheinen deutlicher, der

Bruch wird meln splitterig und ebener, und man kommt
bald zu graugrunen Gesteinen, die fur das unbewaffnete

Auge den s tofflichen Charakter einer Adinole mit der Textur
eines Schiefers zu vereinen scheinen. Sie unterscheiden sich

einerseits durch eine nicht sehr vollkiommene Teilbarkeit

Zeitschr. d- D. Geo!. Ges. 1917 24
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nach den in-sprunglichen Schieferflachen unci durch Zuriick-

treten des glasartigen Aussehens der Substanz von den
typischen Adinolen, andererseits durch graugriine Farbe,

Zurucktreten der Schieferung, durch Harte und konrpakte

Besohaffenheit der Lagen von. dem Schiefer, und werden
daher hier sowiohl nach ihrem Aussehen wie nach ihren

Beziehungen zum Schiefer als v o r g e s c h r i 1 1 e n e r e

Adinlol schiefer bezeichnet. Die Lagenstruktur des Ge-

steins tritt ubrigens aoif leicht angewitterten Kluftflach'en

viel deutlicher hervor als auf dem frischen •Bruch. Der Unter-

schied gegenuber der typischen Adinole wird schon hier so

deutlich, daJB lagenformig Oder unregelmaBig begrenzte Teile

der typischen Adinole im Adinolschiefer sofort auffallen.

Von diesem Stadium aus ergibt sich leicht der'Ubergang in

Gesteine vom Auss'ehen ge'harteter Ton-
schiefer durch zunehmende Schieferigkeit, abnehmenden
AcUnolcharakter und vermehrten1 Anteii der deutlichen

Schieferflaser. Derartige Gebilde unterscheiden sich von

den unveranderten Tonsehiefern, Von ddr Harte und der

verringerten Sehieferung abgesehen, durch sehr aus-

gepragten Wech'sel e b e n e r grauer und schwar-
zer Lagen; die Handstucke spalten nach den dunklen

Lagen verhaltnismaBig eben, und der Hauptbruch erinnert

deutlich an Tonschiefer, wahrend eine Spaltbarkeit nach

den grauen Lagen, die sich durch ihre oft ganz unregel-

maBige Verknupfung von Adinole und Schiefer wie auch
ihrem gesamten Verhalten nach an die graugrunen Massen
des vorgeschrittenen Adinolschiefers anschlieBen, nicht gut

entwickelt 1st. Zu scharf darf man sich auch hier den

Gegensatz nicht vorstellen; in schrag geschlagenen Flachen

sieht man, daB die Substanz der verschiedenfarbigen Lagen
ahnlich ist, und findet auch in den grauen Lagen die zahl-

losen kleinsten Glimmerblattchen wieder, die dem schwarzen

Hauptbruch den ausgesprochen tonschieferahnlichen Cha-

rakter verleihen. Fallt die Banderung fort, so kommt man
zu Gesteinen, die auBerlich mehr oder weniger g e -

harte ten Tonsehiefern ahneln
;

derartige Gesteine

herrschen in der breiten dritten Zone. Uber das Wesen
dieser Gebilde vermag aber erst Mikroskop und chemische
Analyse AufschluB zu erteilen.

Ein anderer Ubergang entsteht durch z u n e h m e n d e
Bedeutung der Schieferflaser in typischen
Adinolen. Auf angesehliffenen Flachen oder auch bei

makroskopischer Betrachtung eines Dunnschliffs sieht man.



clafi fadenartige dunkle oder e.twas breitiere graue, sciiarf

abgegrenzte Streifen zunachst ganz veroinzelt die helle Haupt-
masse oft auf das feinste gewellt durchziehen ; die Faden
unci Streifen laufen, wenn sie nur in geringer Zahl und
vrrhaltnismaBig welit voneinandier entfemt auftreten, nicht

parallel, sondern mehr oder weniger unregelmaBig durcli

das Gestein — allerdings entlialten niclit selten die graueri

streifen gleichsam als Kiickgrat einen dunklen Faden in

sich, clem sie fblgen. Offenbar liegen hier Reste der
von Adinolsubstanz uberwaltigten Schieferflasern vor, die

als iinregelmaBige Einlagerung in typischen Adinolen er-

scneinen; nimmt die Menge der Schieferflaser betrachtlich

m, so bleibt auch' ihre Erscheinungsweise der des Ton-
schiefers ahnlicher, und es entstehen mehr oder wenig'er

unregelmaBige Durchdringungen von T'onschiefer und
Adinolsubstanz, wie sie Fig. 4 in doppelter YergToBerung
zeigt.

Fig. 4. Schiefer unci Adinolsubstanz in unregelmafiiger Durcli-

dringimg. Dornkopf. angeschliffenes Stuck in doppelter GriiBe.

Die Abbildung laBt bei genaue'rer Betrachtung sehr

verschiedenartige Verkniipfung der Tonschiefer- und der

Adinolsubstanz erkennen: die Hauptmasse macht einen

clurchaus unregelmaBigen Eindruck, im mittleren Teil scheint

die Adinole gangformig den Schiefer zu durchsetzen, rechts

unten liegen umgekehrt vereinzelte Schieferflasern un-

regelmaBig verlaufend in vorwiegender Adinolsubstanz. Bei

scharferem Zusehen zeigt sich jedoch, daB die Textur des

Schiefers vielfach einen bestimmenden EinfluB geiibt hat:

in dem rechten Teil der oberen Halfte sieht man der ur-

spriinglichen Schieferung folgend einen Wechsel heller

Adinollagen und dunkler Schieferlagen, man sieht ferner.

24*
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wie von dem „Gange" aus Adinolsubstanz zwischen die
diinnen Schieferlagen eindringt, und sieht audi — in der
Photographic allerdings wegen der se.hr geringen Farben-
unterschiede nur undeutlich — , daft audi in dem „Gange"
die Lagen des Schiefers noch ihre undeutlichen Spuren
zuruckgelassen und eine schwache Streifigkeit verursacht
haben, die mit dem Verlauf der Schieferung in den an-
grenzenden Schieferteilen ubereinstimmt.

In diese Gruppe gehoren nach dem Mengenverhaltnis
von Adinole und Schiefer und nach Art und Grad der
gegenseitigen Beeinflussimg sehr verschiedene, ihrem Wesen
nach aber eine zusammengehorige Keihe bildende Gesteine.
Im groBen kann man die ganze Zone II des Aufschlusses
mit all ihren Eigentumlichkeiten, besonders auch wegen
ihrerbft ganz unregehnaBigen Verkniipfung von Adinolen und
Schiefer in dieser Weise deuten: auch hier gelangt man
durch Zuruektreten der Adinolpartien zu Gesteinen, die1

Avesentlich aus inehr Oder weniger veranderten, deutlich als

Schiefer zu erkennenden Massen bestehen und somit zu

unveranderten Schiefern hinuberfuhren.

Von den graugrunen splitterigen Lagen des Adimol-

scliiefers aus (S. 365 u. 366) findet man endlich bei makro-
skopischer Betrachtung auch den Ubergang zu den immittel-

bar an den liegenden Diabas angrenzenden Gesteinen der

A d i n o 1 h o r jn f e 1 s e
,
die, wie erwahnt, eine weniger scharf

ausgepragte hellgraue und unmittelbar am Diabas eine sehr

charakteristische, dunkel grunlichgraue Varietat unter-

scheiden lassen. Dieses an den Diabas grenzende dnnkel-

griinlichgraue Gestein erscheint im Gegensatz zu den

Adinolschiefern nahezu massig, Andeutungen einer

Schieferung sind so versteckt, daB man verleitet werden
konnte, zunachst an ein dichtes Eruptivgestein zu

denken und das Gebilde mit dem benachbarten Diabas in

einen primaren Zusammenhang zu bringen; die Ahnlich-

keit mit dem Diabas wird noch durch unregelmaBige, braun

uberzogene Kliifte erhoht, die in beiden Gesteinen aut'-

treten. Das wahre Wesen dieses dichten giiinen massigen

Konta-ktgesteins wird jedoch schon makroskopisch klar

durch seine Beziehungen zu der benachbarten grauen

Varietat: auch diese tritt zunachst ziemlich massig auf,

besitzt aber sbnst doch schon das Aussehen der vor-

geschrittenen, splitterigen und gTaugrunen Adinolschiefer;

weiterhin zeigt sie imzweideutige Eeste fiiiherer Schiefe-

rung und erweist somit fiir sich und durch ihre Ubergange



in die dunklere massige Varietat aueh fur diese schon
durch die Beobachtung ini AufschluB einen ursaehlichen
Zusammenhatog mit Tonschiefer.

Die Beschreibung des mikroskopisehen Befundes soli

vom Liegenden zum Bangenden fortschreiten, mithin mit
der ebeh erwahnten, dem Diabas zunachst liegeiiden Zone I

beginnen.

Mikroskopischer Befund.

Die Adinolhornfelse aus Zone I.

1. Dunkel-g r u n 1 i c h g r a u e r A d i n o 1 h o r n f e 1 s.

Bepbachtet man einen Schliff des dunklen Kontakt-
gesteins in gewohnlichem, senkrecht ' durchgehendem Licht

bei schwacher VergroBerung^ so sieht man ein unregei-

mafiiges feinmaschiges Netz, dessen Faden im Vergleich
zu den wasserhellen Maschen sehr dunn sind. Die Faden
scheinen aus heller, aber etwas triiber Substanz zu be-

sfcehen, die sehr zahlreiche, grau, braunlich und schwarz
erscheinende, miregelmaBig gestaltete- Korner und Ivorner-

gruppen enthalt; nicht selten ist der Durchmesser dieser

Korner dicker als der Durchmesser der sehr dunnen Faden,

so daB sic dann wie unregelmaBige, in Abstanden von-

einander auf eine Schnur aufgeredhte Perlen erscheinen.

Zwischen gekreuzten Nikols yerschwindet dieses netz-

artjge Ghefiige vollstandig ; an Stelle der Maschen tritt

ein sehr feinkorniges Gemenge, und die Faden heben sich

wenig oder gar nicht von der feinkornigen Hauptmasse ab.

Den Grund dieses eigentumlichlen Verhaltens erkennt man
bei der gieichen schwachen YergroBerung in gewohnlichem
Licht, wenn man schiefe Beleuchtung anwendet : die

vernaltnismaBig groben Maschen losen sich dann wieder

in ein Netzwerk auf, das aus verhaltnismaBig dicken Faden
einer graugriin lichen blatterigen Substanz besteht, die farbn

lose Kornchen urhscnlieBen — der zuerst beobachtete groBer-

maschige Aufbau tritt bei dieser Art der Beobachtung'

vollig zuriick und ist nur durch den unregelmaBigen Ver-

lauf der dunklen Korner angedeutet. Zum Studium der

mineralogischen Zusammensetzung braucht man starke

yergrofierungen, die ubrigens zur Auflosung des farblosen

Anteils auch noeh nicht voll genugen.

Dei* wesentlichste Bestandteil der unregelmaBigen L a -

gen und F las em, die im Durchschnitt des Schliffs als
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breitere und diinnere Faden erschemen, ist C hi or it in

mehr oder wenigier uirreg^elmafiig gestalteten, schwach doppel-
brechenden Blattern mit deutlichem Pleochrioismus in

gelbliehgriinen und graugrunen Farben; nur ganz unter-
geordnet gesellen sich zu deim ChlOrit wasserhelle oder
schwach gefarbte Glimmer blattchen. Die den chlorit-

reichen Lagen eingebetteten K orn e r erweisen sich als

verschiedenen Substanzen zugehorig; nur ein kleiner Teil

ist Eisenerz, die meisten wenden bei genugend starker
VergroBerung durchsichtig, wenn si© auch dlort, wo sie

ein Gemenge kleinster Kornchen bilden, triib und im ein-

zelnen nicht bestimmbar bleiben. Zahlreiclie Individuen
lassen jedoch eharakteristische Eigenschaften erkennen:

Ein Teil von ihnen _wird gelblich bis nahezu farblos

durchsichtig und ist zweifellos Epidot, ein anderer Teil

von offenbar starkerer Licht- und Doppelbrechung behalt
seine braunliche Farbung und muB wiohl als Tit an it an-

gesprochen werden; wieder andere, an Menge viel sparlicher

vorhanden, sind als Rutil zu bestimmen. Wahrend sehr

zahlreiclie Korner ganz unregelmaBig gestaltet sind, zeigen

andere Streben naehMKristallform; imter den Haufchen fallen

neben regellos begrenzten Kornergemengen eigentumlieh
gestaltete Gebilde auf, die in ihren gemeinsamen Um-
grenzungen zweifellos von den die Maschen erfullenden

farblosen Substanzen beeinfluBt sind und bisweilcn auch
Korner von diesen umschlieBen.

Die mikroskopische Untersuehung dieser f a r b 1 o s.e n
Substanzen ist sehr muhevoll und das Ergebnis wenig
befriedigend. Nur mit Immersionsvstem, Irisblende unci

Beobachtung ^durch ein sehr kleines Diaphragma gelingt

es, einen Teil der verhaltnismaBig groBeren Korner als

o p t i s c h e i n a c h s i g und positiv, mithin als Quar z ,

einen anderen als optisch zweiachsig nachzuweisen;

bei der Hanptmasse ist auch diese Unterscheidung unmog-
lich. Bei sorgfaltiger Beobaehtung ergibt sich ferner, daB
die zweiaehsigen Kornchen etwas schwaeher doppelbrechend
als der Quarz sind, vielfach streifigen bis fleckigen Aufbau
besitzen und im allgemeinen weniger scharf begrenzt er-

scheinen, als die gleichfalls unregelmaBig gestalteten Quarz-

kornchen. Eine Prufung der Lichtbrechung ist fast immer
unmoglich: stets drangten sich zwischen die einzelnen

Kornchen Chloritschuppchem die bedeutend starker licht-

brechend sind als beide farblose Substanzen, und selbst

am Rand© des Schliffes bilden die Kornchen nur sehr



selten die Grenze des Schliffs gegen den Kanadabaisam —
meist linden sick auch bier die CWoritsehuppcheir; wo
jedioch eine Prufung moglich war, erschienen die Korncblen

schwactoer lichtbrechend als der Balsam. Wenri somit an
der Feldspatnatur dor zweiaclisigen Kornehen kaum ein

Zwedfel bestelit, so ist auf optischem Wege ein strenger

Beweis unmoglich, und jeder Versuch, die Natur des Feld-

spats zu bestimmen, erschieint erst recht aussichtsios; ebenso

verhjindern die Chloritschuppchen! jede Schatzung des

MelQgenverhaltnisses, in dem die beiden farblosen Sub-

stanzen vorbanden sind. Beide Atifgaben sind hier nur

nach Kenntnis der chemischen Zusammensetzung des Ge-

stosis zli losen.

Die im Laboratorium von Prof. Dittrich (Heidelberg)

ausgefiihsrte Analyse4
) ergab:

I.

Dunfcel-gTunlichgrauer Adinol-
hornfels unmittelbar am Kon-
takt mit dem liegeuden Diabas.

SiO 2 64,47

TiO 2 0,70

AP03 15,77

Fe 203 Sp.

FeO 4,02

MgO 3,39

CaO ' 1,43

Na2 5,93

K2 1,21

H 2 (iiber 110°) 2.3S

H2 (unter 110°) 0,13

Gl.V. 0,48

CO 2 0,00

Sa. 99,91

Der holie Alkaligehait zeigt sofort, daB Feldspate in

dem Gestein eine sehr groBe Bolle spielen, tod zwar miissen

Glieder der A 1 b i t reine entschieden vorwiegen : Kalifeld-

spat kann, auch] wenn man von den geringen Glimmer-
mengen absieht, nur untergeordnet auftreten, und betracht-

liche Mengen des Anorthit-Molekels konnen im Gestein

nicht Onthalten sein, da von der an sich sehr geringen

Kalkmenge der groBte Teii an Epidot und Titanit gebunden
ist. Ferner lebrt der liOlie Gelialt an FeO, daB bei dem

*) Von einer BeStimmung des MnO, P2 5
, SO3

, CI konnte
nach der Natur der Gesteine und der zu losenden Aufgabe ab-

gesehen werden.
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Ziunicktrclen anderer eisenreicber Minerale der Chlorit

verMltnismaBig eisonreich sein nruB, und schlieBlicti be-

statigt die gefunde'ne Menge des SiO2 bei dem betracht-

lichen Chloritgehalt, daB Quarz mit diesem und mit Albit

eine sehr wesentliche Bolle im Gestein spielt — genauere
Hechnungen waxen wertlos, da••die Zusammensetzung des

chloritischen Minerals nicht bekannt ist.

2. D e r h e 1 1 g r a u e A d i no 1 h o r n f e 1 s.

Die undeutliche und verschwloinmene Ancleutung schh 1 -

feriger Textur, die Teile des hellgrauen Adinolhornfelses

im Handstuck erkennen lassen, wircl erlieblicli deutlicher

bei Betrachtung eines Dunnsehliffs in auffallendem Licht

oder gegen einen hellen Hintergrund : man sieht einen

Wechsel unregelmaBig wellig und nicht sehr scharf gegen-

einander abgegrenzter Lagein, die toils nahezu wasserhell,

toils mehr gr.au gefarbt erscheinen. Die dunkleren Lagen
werden wieder von Streifen clurehzogen, langs deren sick

gelbgraue unci grunlichgraue Kornchen und Fetzchen stark

angereichert haben, die sonst im Gestein unregelmaBig
verfceilt sind, aber in den grauen Lagen haufiger als in

den farblosen auftreten.

Die das Gestein aufbauenclen Minerale stimmen im

wesentlichen mit den Bestandteilen des dunkleren Nachbar-
gesteins uberein, doch! sind sowohl die Chloritblattchien

wie die Kornchen der farblosen Gemengteile nicht unerheb-

lich groBer, so daB man in zahlreichen Fallen durch Achsen-

bilder die Zugehorigkeit der einzelne<n Kornei" zu Quarz

oder zu Feldspat feststellen kann. Zu einer Schatzung der

Mengenverhaltnissc komrnt man aber auch hier nicht, da

wie in dem vorigen Gestein die farblosen Kornchen regel-

maBig durch Chlioritblattchen voneinander getrennt werden.

Im Gegensa,tz zu den ubrigen Mineralien sind die stark

licht- und doppelbrechenden Kornchen nicht groBer ent-

wickelt als in dem dunklen AdinOlhOrnfeis; mit

ilii io 1 1 zusammen kommen in betrachtlicher Menge undurch-

sichtige Korher und unregelmaBige Streifen vor, die toil?

weise Erz sind, zum groBen Toil aber don Eindruck orga-

nischer Substanz machen. Begleitet werden diese An-
haufungen von reichlichen Ghloritblattchon, die sich mit

ihnen zu zusammenhangonden welligen Streifen und Bandorn
anordnen, in denen idie farblosen Kornei* zurucktreten;

Die hellen Lagen sind armor an derartigen Streifchen,

bisweilen frei, enthalten aber immer Chloritblattchen und



einzelne K&rnei*anli&ufungen; die dunkleren verdanken ihre

Farbung dem groBeren Gehalt an Streifchen imd ver—
.sirenten Kornerhaufeirt Die Grenzen der einzelnen Lagen
sind nicht scharf, da von zwei aufeinander folgenden ge-

wellten Ch'Ioritstreifen aus die Kornerhaufchen bisweilen

unregelmaBig nach dem Inneren der zwischenliegenden

Masse abnehmen, wahrend gleichZeitig die Chloritblattchen

kleiner werden, so daB zwischen den dunklen Streifen all-

mahlich belle Lagen entstehien, wahrend nach auBen bin

<1h> Abnabme dieser Komponenten sich in geringerem Grade
geltend 'macht und somit diese Gesteinsteile dunkler er-

scheinen.

Pie im Handstiick ,nur . angedeutete wellige Lagen-
struktur kommt im Schliff wesentlich in 'dem chloritreichen,

mehr qder weniger zusammenhangenden Streifen sowie in

die Anordnung der unscharf gegeneinander begrenzten

helleren nnd dunkleren Gesteinslagen zum Ausdruck; die

einzelnen Lagen selbst erscheinen, soweit man in ihnen

uberhaupt eine regelmaBige Textur nachweisen kann,

ahhlich wie das erstbeschriebene Gestein in Maschen auf-

geldst, die man wieder besonders gut bei schiefer Beleuch-

tting ohne Analysator erkennt. Der Verlauf der Maschen
stent in einem gewissen Zusammenhang mit der Wellung der

chloritischen Lagen, tritt aber sehr stark hinter der gro-

beren welligen Lagenstrnktur zuriick. Eine allerdings

nicht sehr deutliche Vorstelhmg diese r verwickelten Ver-

haltnisse ubermittelt das Lichtbild 1 auf Taf. XP^.
Die im Laboratorium von Prof. Dittrich bestimmte

chemische Zusannnensetzung ergab:

II.

(
Hellgrauer Adinolhornfels, auf

den dunkel-gimigTimen Horn-
fels folgend.

SiO^ 67.1(5

TiO 2 1.1(5

AP03 12.74

Fe2 3 1,20

FeO 4,18

MgO 2.51

CaO 1.94

Na2 5,26

K2 0,76

H-'O (iiber 110 °)

H 2 (unter 110 °)

2,28

0.08

Gl.Y. 0,69

CO2 itarke Sp.

Sa. 99,96
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Wie die Zahlen lehren, ahneln sich der dunkel-gruftgraue

und der * hellgxaue Adinolhornfels sowohl in dem fur

eine Adinole bezeichnenden hbhen Natrongehalt wie audi1

in den betrachtlichen Mengen ian Eisen und Magnesia, die

den sogenannten typischen Adinolen fehlen; ein Unter

-

schied besteht nur in dem etwas hoheren Gehalt an Si-

liziumdioxyd und dem niedrigeren Tonerdegehalt. Urn zu

sehen, ob dieser Untersehied auf einem Zufali berulle -

es ware an sich moglich gewesen, daB ein an Quarzaderehen
reiches Gesteinsstuck zur Analyse gedient hatte — oder
ob das Zunehmen des SiO 2 und mithin des Quarzes und
das Zuriicktreten der Tbnerde fur dieses Gestein charak-

leristisch sei, lieB icli einige Bestimmungen in dem Labo-

ratorium der K. K. Landwirtscliaftlicli-chemischen Versuchs-

station in Linz (unter der Leitimg des K. K. Direktors Dr.

Hanusch) an einem anderen Stiick der gleichen Zone aus-

fuhren; die gewonnenen Werte beweisen, da.Br tatsachlich

das Gestein reicher an SiO2 und armer an A12 3 ist.

Gleichzeitig ergab sich eine Verschiedenheit gegeniiber dem
zuerst analysierten Stuck: in der hellgrauen Adinolhorn-

felszone kommen nocli kieselsaurereichere, dabei aber offen-

bar nicht an Feldspat,' sondern an farbigen .Gemengteilen

armere Massen vor, die mithin den Ubergang zu Adinbl 1

schiefern deutlicher zum Ausdruck bringen, wie folgende

Zahlen zeigen:
7

III.

Hellgrauer Adinolhornfels.

SiO2 70.92

TiO2 0.50

AP03 13.06

Fe203
1

FeO j

4

Die in dieser Probe ausgefuhrte Bestimmimg der Phos-

phorsaure ergab 0,14 °/o P2 5
.

Das zweite der chemischen Untersuchung unter worfene

Stiick erwies sich audi in anderer Hinsicht bedeutsam

:

der "Wechsel der dtinnen hellereu und dunkleren Lagen ist

schion bei der Betrachtung des Schliffs mit dem unbewaff-

neten Auge gut zu sehen, und unter dem Mikroskop tritt

eine zweite, schief zur ersten verlaufende Texturrichtung*

deutlich hervor, die zusammen mit der ersten in den hellen

Lagen die feine Netztextur hervorruft. Betrachtet man
eine der breiteren dunklen Zonen, die .auch hier wieder

wesentlich durch ihren Reichtum an Chlorit und stark



375

lichtbrechenden Kornern sich vor den anderen auszeichnen,
so sieht man, daB sie sich im einzelnen aus schmalen,
in ihrem Verlauf bisweilen gestorten Streifchen aufbauen;
i linen parallels und entsprechend zusammengesetzte Streif-

chen bilden die cine roll parallele Fadenschar des Netzes.

Die andere Eadenschlar vion weniger regelmaBigem Ver-
lauf ist erheblich dunner und oft unterbrochen; sie besteht

wesentlich aus dirnnen Chtorithautchen und hauchdunnen
glimmerigen Substanzen — nur selten verbindet ein breiter

Streifen von Chlorit und Kornern zwei der breiten dunklen
Zonen. Auch texturell gibt sich somit die Hinneigung zu

Gesteinen mit besser erhaltener Schieferstruktur deutlich

zu erkennen.

In dieser Adiiuolfeiszone treten unregelmaBige Streifen

eines Gesteins auf, das an der Grenze gegen die zweite

Zone, wie erwahht, eine zusammenha'ngende Lage bildet.

Durch deutlich an T o n s c h i e f e r e r i nner ndes Aus-
s e h e n imferscheidet es sich bei der Betraclitung des Profils

im Gtesteinsverbande sctiarf von den Adinolhornfelsen;

trotz merklicher Verschiecienheiten treten die Unterschiede

bei der mikroskopischen und chemischen Untersuchung we-

niger stark hervor. Die Ahnlichkeit mit Tonschiefer wird

durch. eine ziemlich schwache Schieferigkeit hervorgerufen,

die eigentlich nur im Gegensatz zu dem mehr massigen

Adinolhornfels auffallt; im Handstiick liegt zwar auf

einzelnen . Trennungsflacjien ein- schwach' phyllitiseher

Glanz, das dunkelgraue Gestein hat aber durchaus die

splitterige Beschaffenbeit des Adinolhornfelses. Eine Teil-

barkeit ist nur schwach entwickelt; sie auBert sich wesent-

lich in der Ausbildung zweier recht unvollkommener Sy-

steme vton Flachen, die sich unter sehr spitzen .Winkeln

schneiden und gelegentlich zur Entstehung seha.rf keilformi-

ger Scherben ;Veranlassung (gefoen, bisweilen auch auf Kliiften

eine netzformige J&unzelung hervorrufen.

Im Diinnschliff fallt zunachst eine unerwartet groBe

Ahnlichkeit mit dem helleren Adinolhornfels auf, liervor-

gerufen durch die nahezu ubereinstimmende Textur beider

Gesteine; doch erkennt man gleichzeitig auch, daB das

vorliegende Gestein stofflich offenbar dem dunkleren Adinol-

hornfels nahersteht, worauf schon die bedeutend dunklere

Farbung des Diinnschliffs bei makroskopischer Betrachtung

hinweist. Die dunklere Farbe erklart sich, wie das Mikroskop
lehrt, durch das cleutliche Zuruektreten der helleren Ge-
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steinsgemengteile unci die hierdurch hervorgerufene groJBe

Bolle der blatterigen Bestandteile, besonders der caloritischen

Substanzen; dabei hat man tiiotz der geringen GroBe der

farblosen Korner bei eingehendem Stadium den Eindruck,

daft unter ihnen der Quarz starker zuriicktritt als der

Feldspat.

Mit diesem Befunde stimmt die Analyse gut uberein: das

Gestein stent dem dunklen Adinolhornfels naher als dem
helleren, enthalt aber betrachtlich melir Magnesia und Eisen1

unci andererseits weniger SiO 2 als der dunkle Hornfels,

wahrend der Tonerdegehalt in beiden Gesteinen iiberein-

stimmt und der hone Natrongehalt in Verbinclung mit dem
geringejen Si0 2-Gehalt unzweideutig fur eine starkere Be-

teiligung cles Albits auf Eos-ten des Quarzes spricht.

Die in der Landwirtschaftlich-chemisehen Versuehs-

station in'Linz ausgefuhrte Analyse ergab folgende Werte:

IV.

Tonschieferahnlich aus-

sehencles Gestein an der

Grenze zwischen Zone I

und Zone II.

SiO 2 60,85

TiO 2 0.57

AlW 16,27

Fe^O3 1,04

FeO 5.19

MriO 0.16

MgO 4.17

iCaO 1,28

Na2 6.50

K2Q 0.65

H20+ 2'.35

H20— 0.37

0.12

CO 2
|

SO3 n id it voi.i

CI 1

Sa. 99.52

Die Adinolgesteine aus Zone II.

Die zweite Zone ist, wie oben ausgefulirt wurde, durch

das reichliche Vorkommen heller, clichter, splitteriger Ge-

steine charakterisiert, ,von dem Aussehen, mit dem man

von alters her den Begriff „Adinole" (von Lossen als

,,halleflintartige Aclinole" bezeichnet) verbinclet; die Be-

schreibuiig soil daher mit diesen beginnen.
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1 . ]) i o t y pise li e n A d i n o I e n.

Die mineralogische Zusammensetzung der typischen Adi-
nolen ist mit gewissen Einschrankungen durch die kiassischen
Untersuchungen uhd Beschreibungen von K. A. Lossbn und
II. RosbnbuscHj ihre chemische Zusammensetzung durch
Em. Kayseb im wesentlichen bekannt. Sie sind nach Rosex-
busch (Plrysiiographie II, 2, S. 1304) „ein mcistens uberaus
feinkorniges, farbioses Aggregat ohne irgend welche Ge-
setzmafiigkeit in der Anordnung, in welchem einzelne griin-

liohe, durchsiehtige und gelbliclrweiBe, undurehsichtig triibe,

das Licht stark reflektierende und diffundierende Flecken
auffalten. Seltener lieben sich einzelne groBere einspreng-

lingsartig hervortreteade farblose Kristalle ab; recht haufig!

dagegen ist das Praparat vlon groberkornigen Trumern
dmchzogen. Mn anderen Adinolen zeigen sich auBerdem
unregelmaBig verteilte, oder auch in parallelen oder
sanft gewellten Strangen das Praparat durchziehende

Pigmentmassen (kohlige Substanzen oder Eisenoxyde)*'.

Unter den farbigen Flecken betont H. Rosexbusch das Auf-

treten grunlicher H o r n b 1 e n d e saulchen, die in den
Adinolen des Dornkopfs jedenfalls stark zuriicktreten. und
deren Rolle im Gestein icli atich in anderen Adinolen,

von dem etwas labweichenden Vorkommen der Heinrichburg
bei Magdesprung abgesehen, nicht so stark hervorheben

"

mochte; hingegen treten vielfach einzelne kleine Chlorit-

biattchen auf, die in der alteren Literatur bei der Be-

schreibung von Adinolen 'nicht angegeben sind. ,,Fast farb-

losen bis gelblichgrunen Epidot" erwahnt H. Rosexbusch
nur in vereinzelten Kornern oder scharfen Kristallen durch

die gauze Gesteinsmasse zerstreut; nach meinem Be-

obachtungen findet er sich auBerdem auch in den „grau-
1 i c li w e i B bis gelb Lich w e i B und opak a u s -

sell en den Flecken", die H. Rosexbusch samtlich teils

als Leukoxen-(Titanit-)Aggregate, teils als ein Haufwerk
von Rutilsaulchen anspricht — hier tritt er entweder mit

Titanit zusammen auf, oder vielfach auch allein in Hauf-

chen, die sich selbst in diinnsten Schliffen und bei starksten

VergroBerungen nicht immer restlos auflosen Lassen'. Fur

die betrachtliche Rolle, die auf Grund der im Diinnschliff

beobachteten Erscheinungen dem Epidot hier fur den Auf-

bau der „grauen Flecken" zugeschrieben wird, spricht auch

der geringe Gehalt von TiO 2
, den die neuen Adinolanalysen

aufweisen — in den alteren, H. Rosexbusch voriiegenden

wurde TiO 2 nicht bestimmt; eine derartige Bestatigung



(lurch die Analyse ist notwendig, da man bei der geririgen
Grofie der in Betracht kiommeHden Gebilde immer nur
einen Teil direkt bestimmen kann und fiir den Rest auf
die Beobachtung angewiesen ist, daB dieser Rest bei stark-
sten VergroBerungen das gleiche Aussehen besitzt, das die

bei starksten Systemen gut bestimmbaren Kornchen bei

Anwendung schwacherer VergroBerungen aufweisen5
). Diese

Untersuehirngen
' fiihrten zu der Uberzeugung, daB keines-

wegs alle diese Flecke ausschlieBlich oder vorwiegend aus
den obenigenannten Mineralen bestehen : sowohi soiche mit
erkennbarem Epidiot oder Titanit wie andere, die keine
starker licht- und doppelbrechenden Kornchen erkennen
Lassen, enthalten loffenbar in wechselnder, unter Beruck-
sichtigung der g^eringen GroBe der I£6rnerhaufchen teil-

weise bedeutencier Menge feinste Tonsub^anze n.

Die f a r b 1 o s e n G e m e n g t e i 1 e , die den weitaus

groBten Teil der Gesteine zusammensetzen — die bisher

beschriebenen Korner und Putzen spielen eine ver-

schwindend kleine Rolle — , bilden in innigstem Verbande
eine feinkornige " Masse, in der in wechselnder Menge gro-

Bere Kornchen liegen. Die feinkornige Masse und ebenso

ein betrachtlicher Teil der groBeren Kornchen erscheint

graubraun bestaubt, dabei ist aber keineswegs etwa der

Feldspat reicher an Staub als der Quarz; die Untersuchung
der 'Achsenbilder ergibt fiir beide MineraLe das Vorkommen
wasserheller und getriibter Kornchen. Die Achsenbilder und
bei den feinler kornigen Massen die Priifung der Brechungs-

quotienten sincl die einzigen Mittel zur TJnterscheidung von

Feldspat und Quarz: jede A'ndeutung von Ivristallformen

5
) Die genaue Durcharbeitung unci Bestimmung dieser fein-

kornigen Diabaskontaktgesteine gehort iiberhaupt zu den miihe-

vollsten unci langwierigsten Aufgaben der mikroskopischen Pe-
trographies es lassen sich nur dunnste Schliffe und sehr licht -

starke Instrumente anwenden, unci auch dann muB man, urn

ein zuverlassiges Bild zu gewinnen, die Beleuchtung immer ab-

andern und die gleiche Stelle bei moglichst wechselnder Be-
leuchtung untersuchen. So konnte ich beispielsweise die Chlorit-

blattchen am besten bei Ausschaltung des Polarisators unci

schief durchfallendem Licht erkennen, Epidot und Titanitkorn-

chen unterschieden sich am besten bei annahernd senkrecht
clurchgehenden Strahlen, fiir die Untersuchung . der farblosen

Bestandteile der Hauptmasse war wieder schiefe Beleuchtung er-

forderlich; fiir eine Beihe von Erscheinungeii, die an sich die

Anwendung polarisierten Lichts nicht beanspruchen, erwies sich

trotzdem die JEinschaltung cles Polarisators vorteilhaft.



fehltj und auch Zwillingsstreifung, ebenso wie Spalttings-

risse sind ntir uberaujs setten wahrzunehmen. Die Licht-

brechung weist den Fe-ldspat in die Albitreihc, cine

Bestimniung, die die Analyse durchaus bestatigt; aul*

sie ist man im letzten Grimde auch! hier angewiesen, um
liber eine unsichere Schatzung der Mengenverhaltnisse von
Albit und Quarz hinauszukommen. Wenn nun die Be-
staubung audi nicht, wie biswcilen angenommen wurde, zur

Onterschieidulng von Feldspat und Quarz dieWen kann, so

wird man bei immer wiederhloltem Studium der Schliffe

•auf einen anderen interessanten Unterschied aufmerksam:
die nicht getrubteli Korner verhalten sich zwischen ge-

kreuzten Nikols einheitlich, wahrend die getriibten mehr
oder weniger fleckig und unregelmaBig ausloschen. Die

wasserhellen, in gewohnlichem Licht scliarf begrenzten
Korner sind, wie die Untersuchung bei gekreuzten Mkols
zeigt, liaufig vion einem Hof von getriibter Substanz um-
geben, der schnell in die feinkornige Masse ubergeht; die

getriibten Korner lieben sich vielfach uberhaupt nicht sehr

deutlich vion der Umgebung ab. Diese Verhaltnisse scheinen

fur die Frage nach der Entstehungsweise der Adinolen von
Belang; sie werden daher an spaterer Stelle hervorgehoben.

Die feinstkornige Masse, die somit zu den getriibten
groBeren Kornern in keinem Gegensatz stent — von einem
solchen konnte man hochstens bei den wasserklaren sprechen
— laBt sich am besten bei schiefer Beleuchtung durch den
Unterschied der BrechungsquOtienten in ihre Komponenten
a.uflosen, wtobei sich'ganz, kleine Kornchen noch uberrascbend
deutlich erkennen Lassen; zwischen gekreuzten Nikols ver-

schwimmen die Massen vielfach zu ganz unregelmaBig ge-

stalteten Flecken und Fetzen, die sich durch ihre Achsen-
bilder teils als einachsige, teils als zweiachsige Substanzen

nachweisen lieBen. Die Flecken sind teils ineinander ver-

zahnt, teils verlieren sie sich unregelmaBig in ein regel-

loses, nicht mehr auflosbares Gemenge; ihr Gefuge ist

als schwammig zu bezeichnen, da bei einem Feldspatgeriist

Quarz, bei einem Quarzgerust Feldspat in so zahlreichen

kieinsten Kornchen eingeschliossen sind, daB die Bezeichnung

poikilitisch oder besser mikropoikilitisch fur das Gefuge
' kaum ausreicht — man miiBte eigentlich von kryptopoikili-

tischer Anordnung sprechen.

Fiir die ganze Auffassung der Adinolen und besonders

fur ihre Beziehungen zu anderen Gebilden des Diabas-



380

kontakfes wichtig erwies sich die bei der makroskopischeri
Beschreibung erwahnte, in den lichten Varietaten zunachst
wenig auffallende Streifung. Sie fehlt auch den hell-

sten |und dichtesten Arten nicht, beschrankt sich hier jedocli

vielfach Lauch atif einen Weclisel annahernd gleichfarbiger

Streifen, die entweder ein mehr glasiges oder mehr po.r-

zellanartiges 'Aussehen besitzen.

Bei dem mikroskopischen Studium macht sich diese

Streifung der hellsten Adinolen zunachst noch weniger
geltend als bei der Betrachtung des Handstucks; bei sorg-

faltiger Arbeit kann man jedoch in Schliffen, die quer zu

der feinen Streifung gelegt sind, stets feststellen, daB
einzelne Streifen, die makroskopisch das porzellanartige

Aussehen besitzen, reicher an den truben Kornchen sind.

Es zeigt sich weiter, daB diese an truben dunklen Korn-
chen reicheren Streifen auch etwas weniger feinkornig

sind; es treten in wechselnden Mengen etwas groBere
Korner a.uf als in/ den anderen Zonen, hnd die feinstkornigen,

auch fur starkste Vergro-Berungen kaum auflosbaren Ge-
menge nehmen einen geringeren Anteil am Aufbau diese

r

Streifen, als an' dem der mehr glasigen Masse. Gelegent-

lich kann diese Zunahme der KorngroBe, obwohl sie sich

immer in engen Grenzen halt, doch so deutlich werden,
daB einzelne Streifen sich auch bei gekreuzten Nikols

bemerklich machen, wahrend sie im allgemeinen bei dieser

Art der Beobachtung sich nicht zu erkennen geben. SchlieB-

lich wird man noch auf einen versteckten streifigen Ban
innerhalb der einzelnen Zonen, ihren Crrenzen entsprechend,

aufmerksam: homogene und mikro- bis kryptlopoikilitische

Korner und Fetzen der farblosen Gemengteile liegen im
Schliff mit einer etwas starker entwickelten Richtung hau-

figer parallel der Streifengrenze als schief zu ihr.

Wichtig fur die Deutung der dunkel gefarbten
A din o 1 e n ist das Auftreten vereinzelter g r a u e r L a -

g e n in diesen der Beschreibung zugrunde gelegten hell-
sten Gesteinen; die grauen Lagen gehen liier gelegentlich

iiber in untergeordnete dunklere Massen von grauer Farbe.

die sich bald allmahlich in der helleren Hauptmasse ver-

lieren, bald scharfer und parallel der Streifung abgegrenzt

sind, und diese grauen Partien lassen gleichfalls eine der

Hauptmasse durchaus entsprechende Streifung erkennen.

Die dunkle Farbung wird durch organische Substanz her-

vtorgerufen, wie man durch Gliihen geeigneter Splitter nach-

i
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weiseu kann; ini Schliff erschein0i) diese Streffen besonders
reicb an dunklen Flecken und Kornchlen, die offenbar durch
opgianische Substanz melir odor wenigier stark gefarbte

tonige Massen sind, die Abmessungeln der farblosen Ge-
mengteile sind etwas grofier, und ihre Substanz ist durch
feinsten Staub starker getriibt. Noch deutliclier maeht sich

der Unterschied in Schliffen parallel zur Streifung geltend,

jo nachdem der Schnitt durch! eine dunkle Lage oder die helle

Hauptmasse gelegt ist; da die Lagen nicht streng eben
sind, so werdein selbstverstandlich in einem Schliff

durch eine helle Lage gelegentlich audi Teile einer be-

nachbarten dunkleren getroffen, die je nach ihrer Ver-

knupfong als mehr oder weniger regelmaBige Streifen oder
audi als unregelmaBige Flecke erscheinen. Bisweilen

linden sich jedoeh zwischen den hellen Lagen andere, die

dunkle, scharf begrenzte Putzen in groBerer Zahl und
unregelmaBiger Gestalt eingestreut enthalten, so daB ein

derartiger Schliff an einzelnen Stellen geradezu ein tuff-

artiges Aussehen annehmen kann; in diesen Fallen wird
man nicht mehr an Schnitte durch eine zusammenhangende
Schicht denken konnen, sondern das Vorkommen kleiner

unzusaimmenhangender toniger Flockchen von der Be-

schaffenheit der dlunkleren Lagen annehmen mussen. In

den der Beschreibung zugrunde gelegten hellen Adinolen

treteii derartige GebiMe nur selten auf, spieien aber in

verwandten eine recht betrachtliche Rolle.

Die in der K. K. Landwirtschaftlich-chemischen Ver-

suehsstation Linz ausgefuhrte chemische Analyse ergab:

v.

Helle Adinole. Dornkopf.

SiO 2 79.60

TiO^ 0,15

A12Q3 13,78

Fe-'O3 0,18

FeO 0,25

MgO 0,06

CaO 0,71

Na^O 5.18

K?0 1,50

H?0 (iiber 110°) 0.27

H 2 (miter 110
c

) Sp.

CO2 ' Sp.

o'.oo

Sa. 101,68

Diese Werte zeigen zunachst die unbedingte Vorherrschaf

t

der farblosen Gemengteile Quarz und Alkalifeldspat, be-

Zeitscbr. d. D. Geo!. Ges. 1917. 25
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Bonders Albit, fast bis ziim Verschwinden dor farbigeil

Komponenten, sowie die kleine Boll© der Titanminerale.

Berechnet man ferner die an die Alkalien und an Kalk (mit

Vernachlassigung des Titanit) gebuhclene Menge Tonerde.

so ergibt sich ein bemerkenswerter UberschuB: einSechstel

der gesamten Tonerde bleibt tibrig, unci es miissen somit,

da auch der ChlOrit und glimmerige Bestandteile nur in

sehr geringer Menge vforhanden sind, tonige Substanzen

tells in den truben dunklen Partien, teils in clem all-

verbreiteten truben' Staub der farblosen Gemengteile eine

nicht zu vernachlassigende Belle spielen.

Diese lie lien Aclinolen finden sich nun, wie er-

wahnt, im engsten Verbande mit cl u n k 1 e n A d i n o 1 e n
von verschiedenem Aussehen; bald sirid die Ubergange
ailmahlich, bald scheinen scliarfere Abgrenzungen vor-

handen zu sein, aber bei genauerem Zuselien lassen sich

auch bei scheinbar scharfer Begrenzung Ubergange fest-

stelien. Derartige VOrkommen sincl zur Untersuchung der

Frage nach' dem Unterschiede zwischen den auBerlich recht

verschiedenen Adinolvarietaten besonders geeignet; als

Beispiel soli ein Gestein beschrieben werden, das aus der

gewdhnlichen glasartigen hellen und einer dunklen Adinol-

spielart besteht, die durch ihre deutliche Streifigkeit bis-

weilen geraclezu an gewisse gebanderte Halleflinten er-

innert. Die Verknupfung beider Gesteinsarten ist so eng\

daB sie sich im Handstuck mannigfach wiederholt; eine Art

Uberganjg zwischen beiden gibt sich dem unbewaffneten

Auge durch das Auftreten vereinzelter papierdunner clunkler

Lagen einer abweichenden Substanz in den hellen Gesteins-

teilen zu erke'nnen. Wenn ein giucklich gefiihrter Hammer

-

sehlag die Adinolsubstanz so abgesplittert hat, claB man die

clunkle Eiillagerung nicht nur im haarfeinen Querschnitt.

sondern im Hauptbruch beobachten kann, so macht sie einen

clurchaus tonschieferartigen Eindruck. Nach der dunklen

Adinole hin stellen sich derartige Lagen h'aufiger ein; dort,

wo sie nahe beieinander liegen, entstehen breitere dunkle

Streifen, da clann die zwischen den scharf begrenzten ein-

zelnen Lagen sich befindende Adinblsubstanz grau wircl

— weiterhin nimmt die Adinole uberhaupt eine dunklere

Farbung an, unci die Einlagerungen heben sich nicht mehr
so scharf von der Hauptmasse ab, werclen aber vielfach

breiter. Gesteinstelle, in denen die Lagen cler tonschiefer-

ahnlichen Substanz besonders reichlich vertreten sind.
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weisen matters Ausscheti unci sohwarze bis schwarzgraue
Farbung audi im Querschnitt auf; die diinnen tonschiefer-
ahnlichen Lag-en selbst zeichnen sich aber auch; hier noch
durch unebenen Bruch und besonders stumpfes, wie djurch

Beimischung kohligen Pigments hervorgerufenes Aussehen
aus. Im Gegensatz zu dern recht ebenen Verlauf der die

Banderung hervorrufenden Zonen besitzen die einzelnen
diinnen schwaraen Lagen innerhalb dieser Zonen ein ziem-
lich unruhiges Verhalten: die vielfach gefaltelten und ge-
krummten Lagen nahern sich, verschmelzen gelegentlicJi

und trennen sick wieder, so daB tektonisch sehr mannig-
faitige Bilder entstehen. Entsprechencl zeigen auch die

einzeln auftretenclen Lagen in der liellen Adinole einen
stark gestorten Verlauf. Eine Vbrstellung von dem Wechsel
liellerer und dunklerer Streifen hier noch bei Vorwalten
der helieren Gesteinsart — gibt Fig. 3 auf S. 365, die

Photographic ernes Dunnschliffs in annahernd doppelter

GroBe.

Die mikroskopiscbe Untersuchung der he 11 en', mit
der dunklen verbundenen Adinole ergab im allgemeinen
die gleichcn Erscheinungen, wie sie die an vOrangehender
Stelle beschriebene Adinole darbietet, doch macht das

Gestein im durchfallenden Licht einen klareren Eindruck,

da hier die staubige Triibung der farblosen Bestanclteile

in viel geringerem MaBe entwiekelt ist Und vielfach uber-

haupt Milt. Die ganz vereinzelten diinnen schwarzen Lagen,

die den Schliff in der allgemeinen Bichtung der Lagentextur,

aber gefaltelt, geknickt und hierdurch aus der Bichtung
bisweilen cleutlich abweichend durchziehen, erscheinen bei

sellwacher VergroBerung als ein schmutzig graubraimer bis

schwarzfleckiger Strang, in dem vereinzelt Quarzkornchen
unci Epidotkornchen erkennbar sincl; bei starken Ver-

groBerungen lost er sich auf in eine tru.be, temige, durch

organische Substanz schwarzlich gefleckte Masse mit

chloritischen unci glimmerigen Blattchen und den bekannten
stark licht- und doppelbrechenden Kornchen. K'orner der

genannten Substanzen und tonige Fetzchen sincl nicht

selten in der Nahe dieser Strange haufiger als im iibrigen

Gestein. Fig. 1 auf Tafel XV gibt derartige Strange in

der helien Adinolvarietat im Lichtbild wieder.

Mit diesem mikroskopischen Befund stimmt die im La-

bora.torium von Prof. Dittrich (Heidelberg) ausgefuhrte

Analyse sehr gut uberein: sie zeigt annahernd die gleichen

25*
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Werte wie Anal. Ill unci unterscheidet sich nennenswert
nur in dem geringeren Wert fur Tonerde, entsprecliend der

zurucktretenden bis fehlenden Trubung der farblosen Be-
standteile. Die sparlichen papierdunnen tonschieferahn-

lichen Einlagerungen machen sich in der chemischen Zu-
sammensetzung, wie zu erwarten war, niclit geltend. Die
Analyse ergab:

VI.

Helle Aciinole, mit dunkler
Adinole zu eine m Grestein eng

verbunden, Dornkopf.

SiO2 80,60 o/o

TiO2 0,09
AF03 10,21
Fe203 1,53

FeO Sp.

MgO Sp.

CaO 0,60
;Na2 6,19
K2 0,78
mO (uber 110 °) 0.30

H20 (unter 110 °) 0,00
Gl.V. 0,05
CO2 0,00

Sa. 100,35

Bei dieser Analyse ist eaitwedet* die Bestimmung der
Alkalien etwas zu libeli oder die der Tonerde etwas zu

niedrig ausgefallen, da die analytiscli nachgewiesene Ton-
erdemenge zu ihrer Sattigung nicht v!oll ausreicht — zu

der Annalime, daB etwa ein kleiner Teil der Alkalien an
Eisenoxyd gebunden sei, liegt nach! dem mikroskopischen

Befund kein AnlaB vjor; nach! dem Mineralbestand sclieint

es, als Ob Eisenoxyd auf Kosten der ^
Tbnerde zu hoch

bestimmt sei. Trotzdem ist die Analyse in der vorliegenden

Form fur das Wesen des Gesteins durchaus bezeichnend;

die vermuteten Abweichungen machen sich nur rech'neriscli

geltend Und kommen fiir die Auffassung des Gebildes nicht

in Betracht.

Die dunkle Adinole, die, wie mehrfach betoiit,

auf engem Kaume durch Ubergange mit der hellen ihnig

verknupft ist und andererseits in die deutlich gestreiften

halleflintartigen Gesteiusteile iibergeht, gibt bei der Be-

obachtung in gewohnlichem Licht (oder mit Polarisator Oline

Anwendung des Analysators) ein zunachst uberraschendes
Bild: bei schwaehen VergroBerungen wechsein AdinOl-
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zonen, die sich von der. hellen Adinole vielleicht nur durch
einen etwas groJBeren Geha.lt an truben Kornchen unter-

seheiden, mit Zonen, die einen durchaus tonschieferahn-

lichen Eindruck ma^hen und ziemlich sctiarf gegen die

hellen Zonen abgegrenzt erscheinen. Die Haupttexturflachen

der dunklen Lagen entsprechen den Grenzflachen der

hellen und dunklen Zonen, und die gleiche Richtung ist audi
in den liellen Zonen durcli Anordnung der dunklen Korn-
clien mehr oder weniger deutlich betont; die Scharfe der

Abgrenzung der so verschieden aussehenden Zonen wird

jedioch durcli eine zweite Texturflache abgeschwacht, die

den tonschieferartigen Partien in Verbindung mit der ersten

ein netzartiges Gefiige veiieiht und sich nicht selten von

den dunklen Teilen aus in die hellen. verfiolgen laBt — hier

verscnwindet sie allerdings sehr sehnell oder ersctieint auf

schwache Andeutungen in der Anordnung der truben Korn-

clien besehrankt. Eine Vorstellung von dieser Art der

Yerknupfung geben die beiden Lichtbilder auf Tafel XV;
wie wechselnd in demselben Handstiick, also auf kleinstem

Raum, die Anordnung der Adinolsubstanz und Schiefer-

substanz entwickelt ist, zeig^en die beiden Lichtbilder auf

Tafel XVI, die demselben, auBerdem ausgesprochen ge-

banderte Teile enthaltenden Handstiick entnommen sind,

wie die A bbildungeii auf Tafel XV.
Eine Untersuchung der dunklen Zonen mit st-arken

VergroBemngen, aber ohne Anwendung des Analyeators.

seheint den Tonseluefereharakter zu bestatigen: eine

schuppig-trub erscheinende Masse von braunlicher bis grauer,

in ihrer Intensitat fleckig wechselnder Farbung enthalt

chloritische und glimmerige Blatter, ferner triibe, stark licht-

brechende Korner sowie vollig opak erscheinende, und diese

Bestandmassen treten gehauft zu den Strangen zusammen.
die die netzformige Textur des Gesteins erzeugen: Unl so

iiberrascheiider ist das Aussehen dieser Masisen bei der

[Jnt-ersuchung zwischen gekreuzten Nikols: die triibe

Hauptmasse besteht nicht aus Tonsubstanzen, sondern aus

dem bekannten imregelmaBigen Gefuge von Quarz und
Albit, das sich von dem entsprechenden Mineralgemenge
der hellen Zonen nur durch betrachtlich groBeres Korn
unterscheidet, und in das die ubrigen Bestandteile ein-

gebettet sind. Wirklich dunkel erscheinen bei gekreuzten
Xicols nur die dickeren Strange, Streifen und groBeren
Putzen; der groBte Teil der kleinen, in gewohnlichem Licht

truben Massen stort die Interferonzfarben des Quarz-Albit-



gemenges nicht, erweist sick soniit ais der Menge nach
iinerhebliche Einlagerung in die farblosen Bestandteile, unci

das gleiche .gilt auch fur die Mehrzahl der Chloritblattchen,

die so diinn sind, daB sie vielfach auch im Schliff von
den farblosen Substanzen rundum eingeschlossen erscheinen.

Die stofflicli weitgehende Annaherung der hellen und der
dunklen Zonen, die in offenbarem Gegensatz zu dem durcli-

aus verschiedenen, fast konnte man sagen entgegengesetzten
Habitus

v
steht, den diese Massen bei der Beobaciitung in

g ew ohinlic h e m Licht darbieten, wird besonders cieut-

lich durch einen Vergleich dieser Zonen im polari-
sierten Licht bei schwacheren VergroBerungen : sie lit

man von den erwalinten dunklen Strangen und Streifen ab,

die vereinzelt auch in den hellen Zonen vorkommen, so

macht sich als einziger Unterschied das betrachtlich gro-

Bere Korn des Quarz-Albitgemeuges in den tonschiefer-

ahnlichen Zonen geltend. Auch in den nicht tonschiefer-

ahnlichen Zonen zeigt sich streifenweise mit der Zunahme
der dunklen Substanz ein Wachstum der Korner; um-
gekehrt ist der Gegensatz zwischen den groBeren kla-

stischen Quarzkornchen und der Hauptmasse naturlich urn

so deutlicher, je feinkorniger die Hauptmasse entwickelt

ist. Wenn in Zonen, die diesen Gegensatz deutlicli zeigen,

scharfer begrenzte Partien der tonscMeferahnlichen Sub-

stanz auftreten, so entstehen hier tuffahnlich erscheinende

Lagen<- von der gleichen Beschaffenheit, wie sie oben aus

der hellen AdinOle beschrieben wurden. Von den beiden.

diesen Verhaltnissen gewidmeten Lichtbildern auf Tafel XVII
gibt Bild 2 diese Erscheinungen leider in nicht vollig

befriedigender Weise wieder: die dunklen Putzen und
auch der Staub, der im polarisierten Licht fur das Auge
kaum zur Geltung kommt, wirken auf die photographische

Platte sehr stark ein. Berucksichtigt man femer, daB in

jeder Stellung ein Toil der farblosen Gebilde dunkel er-

scheinen muB, so erklart sich das Aussehen der AbbiIdling 2

auf Tafel XVII, die die gleiche Stelle wie Fig. 1 der

Tafel XVII, aber im polarisierten Licht wiedergibt; doeh

gibt der mittleire Teil annahernd eine Vorstellung von den

bei subjektiver Beobaciitung wahrnehmbaren Verhaltnissen,

und der linke tobere Teil zeigt wenigstens das Zuriicktreten

der Unterschiede zwischen pen hellen und den dunklen

Teilen im polarisierten Licht.

Die A n a 1 y s e beweist, daB auch nach Hirer ehemischen

Zusammensetzung die helle und die dunkle Adinole ein-



387

ander nahestehen, wenn auch fur die dunklc eine Ab-
nahme des SiO2

, eine Zunahme der Tonerde unci das Vor-

handensein einer, wenn audi sehr geringen, so dock fiir

die Auffassung des Gesteins nicht unerheblichen Menge
der Magnesia charakteristisch ist. Die im Laboratorium
von Prof. Dittkich (Heidelberg") ausgefiihrte Analyse er-

gab folgende Zahlen

:

vn.
Dimkle Adinole,

mi engsten Verbande mit der
hellen Adinole (VI), Dornkopf.

SiO2 76.47

TiO- 0,27

A12 3 12,58

Fe2 3 0.48

PeO o',97

MgO 0.14

CaO 0.48

Na3 5,98

K-'O 1.69

H-O (iiber 110°) 0.51

H-'O (unter 110°) 0,01

Gl.V. 0.20

CO- Sp.

. Sa. 99,76

"2. S tr e i f i g e u n d g e b a ri d erte A d i n o 1 e n
,

in A d i n o 1 s c h i e f e r ii b e r g e li e n d.

In der an gebanderten Halleflint erinnernden s t r e i -

figen Adinole herrscht gleichfalls eine graue Grund-
farbe, dock wechseln mit hellgrauen Zonen mehr braunlich-

graue und griinlichgraue ; an Tonschiefer erinnernde Streifen

vermag das Auge im Han<istuck niclit Avahrzunehmen, so

daft der Querbruch ebener und trotz der Farbenunter-

schiede stofflich einheitlicher erscheint, als in der typiseh

dunklen Adinole, aus der die gebanderte hervorgelit. Im
Gegensatz zu dem makroskopischen Aussehen weist der

Diinnschliff keine durchgreifenden Verschiedenheiten gegen-

liber der dunklen Adinole auf: das G-estein besteht aus

helleren Zonen, die im Avesentlichen den an dunklen G.e-

mengleiien armereu, hellen und feinstkornigen entspreclien,

und aus den an dunklen Bestandteilen reicheren, etwas

groBer kornigen Zonen; auch die tuffalmlich aussehendeil

Teile finden sich hier wie in dem dunklen Gestein, so daB
bei der Untersuchung zwischen gekreuzten Nikols kaiim

em Unterschied festzustellen ist. Der ITnterschie<l im
Handstuck wird dadureh hervorgerufen, daB, Avie das
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Miknoskop lekrt, die triibenden Substanzen w&nigev gleich-

maBig verteilt, sondem mekr in sckmalen Lagen an-

gesammelt erscheinien: die dunklen kornerreicken Strange

sin'd nicht breit und verwascken, sioindern besteken aus

aneinandergereikten und eng aneinandergelagerten ein-

zelnen Korncken, und in der wesentlick aus farblosen Ge-
mengteilen aufgebauten Hauptmasse sind die triibenden Ein-

lag-erungen in geringerer Menge vorkanden oder in ,akn-

licker Weise ortlick angeneickert. In einzelnen Lagen sind

ferner Ckloritblattcken reicklicker vorkainden unci kommen
clurck das Zurucktreten der trubenden Substanzen fur die

Farbung der Zione besser zur Geltung: auf sie sind die griin-

licken Zionen zuruckzufukren, wakrelnd die anderen dunklen

Zonen braunlick ersckeinen; beide steken in deutlickem

Gegensatz zu den an dunklen Gemengteilen armeren, im
Handstuck keller grau ersckeinenden Lagen.

3. Hock e n t w i c k e 1 1 e A cl i n o 1 s c k i e f e r
,

A d i n o 1 e n n a k e s t e k e n d.

Aknlicke Gebilde, bei denen jedock infolge der ge-

ringeren Farbenimtersckiede die an sick sekr gut ent-

wickelte Banderung vielfack fur das unbewaffnete Auge
an zufalligen Bruckflacken versteckt ist und nur an ebenen.

die Bander im Querscknitt treffenden, am besten etwas

angewitter ten Kluftflacken deutlick » wird, spielen in der

mit-tleren Zone des Aufseklusses eine reckt bedeutende

Rolle. Im friscken Brack ersckeint das Gestein gleick-

mafiig grunlickgrau, auf Kluften siekt man deutlicken

Wecksel kellerer und dunklerer Scnickten. Der Banderung
folgt eine sekr undeutlicke Sckieferimg, die man leickt

uberseken kann, die aber trotz Splitterigkeit einen ganz

sckwacken glimmerigen Sekimmer besitzt; sekief zu ikr

brickt das Gestein unregelmaBig bis roll musckelig, und die

Lagen gebeu sick gar nickt oder nur clurck eine unregel-

maJBige Riefung kund. Dieses Verkalten s re lit das Gestein

an die GreWze zwiscken Adinole und Adinolsckiefer; am
besten bezeicknet man es wokl als w e i t e s r v o r -

g e s c k r i 1 1 e n e n Adiiio 1 s c k i e f e r. Eine angesckliffene

Flacke wedst kingegen eine iiberaus zierlicke Banderung auf;

an einer 2
;
5 cm dicken Platte lieBen sick in einer graugrunen

Hauptmasse iiber 20 deutlicke, in ikrer Mekrzakl kellere,

aber zum Teil auck ganz dunkle Zonen zaklen, und sckon

das unbewaffnete Auge klonnte erkennen, daB die graiu

griine Hauptmasse in sick gleickfalls fein gestreift ist.
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Das m i k r o s k o p i s c h e Bild in Schliffen quer zur
Banderung lentspricht durchaus idem des soeben beschriebenen
m geb&ftteorten Hal leflint erinnernden Vorkommens; be-

merkenswert ist jedoch der ganzen Stellung des Gesteins

enitsparechend die etwas groBere Bolle, die stark doppel-

i>rechende. glimmerahnlichei, farbloso und grunltchie Sub-

stanzen in ganz di'mnen Blattchen und Hautclien in ein-

zt'lnen Lagen spielen — auf sie gent 'offenbar der schwache
Schimmer des Hauptbruchs zuriiek.

Die . graugrune Hauptmasse besteht aus dem fein-

kornigen Gemenge der farblosen Substanzen und grunliclien,

parallel und netzformig angeiordneten, unterbroclienen

Streifen von chloritischen und glimmerigein Gemengteilen

;

die stark lichtbrechenden und undurehsiclitigen Kornchen
sin'd in betrachtlicher Zahi gleichknafiig durcli die Masse
verteiit. Bei gekreuzten Nikols erkennt man die Ursache

der oben erwahnten feinen Streifung der Hauptmasse: die

farblosen Gemengteile sind lagenweise im Korn verschieden

und sinken in einigen Lagen in ihrer uberwiegenden Menge
zu so geringem AusmaB herab, daB der Aufbau aus Korn-

chen nur mit starksten VergroBerungen zu erkennen ist.

i a diesein Lagen machen sparliche Kornchen von der an

sick auch recht geringen GroBe, wie sie die anderen Lagen
zusammensetzen, einen geradezu einsprengrlingsartigen Ein-

druek.

Aus dem gleichen feinstkornigen Mosaik bestehen die

helieren grauen Lagen, die sicli makroskopisch deutlich von

der in sich gestreiften graugrunen Hauptmasse abheben;

in ihnen treten gleichzeitig die blatterigen Bestandteile

zurtiek, und die clunklen Kornchen sind nur sparlich ent-

wiekelt. so daB diese Lagen die Zusammensetzung der ty-

pischen Adiwolen besitzen. Im Gegensatz zu ihnen sind

die selteneren, dunnen und schwarzgrunen Lagen besonders

reicn an flaserig gewundenen, dickeren Streifen der blatte-

rigen Gemengteile. unter denen auch die Glimmerhautchen

eine nicht unbetrachtliche Bjolle spielen, und gleichzeitig

recht arm an dunklen Kornchen; die an Menge zuriiek

-

tretenden farblosen Bestandteile sind auch hier gewohnlich

aufierst feinkornig. Hie Abgrenzung dieser dunklen Lagen

ist nicht sehr scharf und erfolgt durch Abnahme und

Dunnerwerden der grunlichen Strange; an Zahi und an

Dieke treten diese dunklen Streifen, wie erwahnt, weit

hinter den hellgrauen^und violletnds hinter der grunlichen

Hauptmasse zuriiek.
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Die c h e m i s c h e Unter sue hung des G esamf-
gesteins ergab Werte, die sich von denen der typischen

Adinole in dem naeh der grofieren Bolle der blatterigen

Gemengteiie zu erwartenden Sinne unterscheiden, anderer-

seits zeigt sie iaber, da£ man im mikroskopischen Biide

die Menge der blatterigen Minerale, besbnders bei der Be-

trachrung mit * schwacheren VergroBerungen,. leicht iiber-

schatzt — bei der Arbeit mit starken Systemen bleibf

man vor diesem Irrtum bewahrt. Wesentlich ist ein hohe-

rer Gelialt an Tonerde, an Magnesia imcl an chemisch

gebundenem Wasser; der hlohe Betrag fiir Natron weist

auf die grOBe Bolle bin, die Albit unter den farblosen

Gemengteilen spielt, das Sinken von SiO 2 ist wohl hierauf

und auf die zunehmende Bedeutung der blatterigen Sub-

stanzen zuriickzufuhre'n.

Die Analyse ergab:

VIII. .

Hochentwickelter Adinolschiefer
oder gebanderte Adinole, Dornkopf.

SiO2 70,75

TiO 2 0,16

AP03 16,79

Fe203 0,59
FeO 1,53

MgO 1,26 6)

CaO 0,40
Na2 7,66

K20 1,03

H 2 (liber 110°) 0,88

H2 (unter 110 °) 0,06

Gl.V. 0,09

CO2 0,00

Sa. 101,20

Eine Abarfc dieses Gesteins, die gleichfalls in eriieb-

Jicher Menge lauftritt, enthalt dicker© Lagen und macht

somit fiir das unbewaffnete Auge zunachst den Emdruck.
als ob gehartetem Schiefer typische Adinole eingelagert

G
) Die im DiTTRiciischen Laboratorium ausgefiihrte Analyse

gab fiir MgO nur Spuren an. Da nach dem mikroskopischen
Refund eine groBere Menge Magnesia anzunehmen war, lieB ieh

in der K. K. landwirtschaftlich-chemischen Versuchsstation in

Linz an -einer neuen, demselben Handstuck entnommenen Probe,

dem das Material zu der. Hauptanalyse entstarnmt, die Magnesia
no'chmals bestimmen. Den hierbei ^Jlfundenen Wert, l,2jSP/o,

setzte ich in die Hauptanalyse ein.
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sei. Bei genauenem Hinsehen, am besten auf polierten

OberHSehetf, erkermt man in der heilgrauen Adinole die

weifilichen StreifeU, wie sie lauf S. 364 beschrieben warden:,

und kann i'eststcllen, daB sie parallel der Grenze der

einzelnen Lagen und somit parallel zur Banderung ides

Gesteins veriaufen.

Das Mikroskop zeigt mit der hellgrauen Adinole tiber-

eiristimmende Gesteinsmassen, die streifenweise durch-

brochene Iiagen und reihenformig angeordnete Brockchen
tonschieferahnlicher Substanz enthalten; in der unmittel-

baren Nachbarschaft dieser tOnschieferahlnlichen Masseii

ist das QuarznAlbit-Gemenge regelmaBig grobkorniger und
bildet in der grauen glasartigen Hauptmasse weiBliche por-

zellanartige Streifen, die hier besonders deutlich ausgebildet

sind. Die graugriine Hauptmasse des Gesteins untersclieidet

sicli kaum von dem entsprechenden Bestandteil des eben
beschriebenen Gesteins, enthalt aber gleichfalls trubes

toniges Material sowohl in Brockchen reihenweise an-

geordnet, wie auch mehr gleichmaBig in ganz kleinen Fleck-

chen im Gemenge verteilt. Diese Erscheinungen sind auf

den Lichtbildern Tafel XVII, die die gieiche Stelle in

gewohnlichem und in polarisiertem Licht wiedergeben, gut

zu erkennen.

Die feinkornige Hauptmasse aller dieser makroskopisch

uoch meto oder minder an Adinolen erinnernden Gesteine

fiihrt hinuber zu Massen, die man naeh ihrer auBeren
Beschaffenheit als g e h a r t e t e Schieifer bezeichnen

konnte, walirend sie tatsachlich ziemlich weit vorgeschrittene

Adinolschiefer sind. Derartige Gebilde treten, wie erwahnt,

an der Grenze der ersten Zone gegen die zweite (vgl. die

Beschreibung und die Analyse IV auf S. 375, 376) mid auch
in der zweiten Zone auf, spielen aber besonders in der dritten

Zone eine sehr groBe Rolle und werden daher bei der

Beschreibung dieses Abschnittes des Profiis zusammen-
fassend gescMldert. Gemeinsam ist alien diesen Gebilden

fur die Untersuchung die Eigentumlichkeit, daB sie ihr

Wesen und besonders ilrren Entwicklungsgrad erst im

Dunnschliff und durch chemische Untersuchung erkennen

lassen — die makroskopische Betrachtung konnte; soweit

sie nicht durch mikroskopische und chemische Priifung ge-

stutzt wird, vielfach zu In^tumern iiber die Stellung des

Gesteins innerhalb der Reihe fuhren, walirend iiber ihre

Zugehorigkeit zum Diabaskontakt auch fur die Beobachtung



im Eelde ohne nahere Untersuchung kaum ein Zweifel

entstehen kaiin.

Die Aclinolschiefer aus Zone III.

Die dritte, wesentlich von Ad i no 1 s c hie f e r n ge-

bildete Zone unterscheidet sich von den beiden anderen
durch das mehr oder weniger tonschieferahinliche Aus-
sehen der sie zusammensetzenden Gesteine und im Zu-
sammenhange hiermit audi durch. eine verhaltnismaBig
groBe Einformigkeit. Es herrschen in ihr Gesteine, die an-

stehend durch scheinbar gute Teilbarkeit, dunkle Farbe
und einen schwaehen Schimmer auf dem Hauptbruch bei

sonst ziemlich stuinpfem Aussehen an dichten g e h a r -

t e t e n T o n s c hi e f e r erinnern : zonenweise finden sich

E i n 1 a g e r u n g e n eines aus Tonschieferlagen und hell -

grauen Lagen aufgebauten Gesteins von d e u 1 1 i c h
s eh i c h t i g em H a b i t u s , und schfieBlich nelimen ai

n

Aufbau Gesteine tell, die direkt als g e h a r t e t e r T o n -

s chief er bezeiclinet werden konnen.

Bei naherer Betrachtung verliert das H a u p t g e stein
etwas von seinem Tonschiefercharakter: der Hauptbruch
1st zwar dei' Art nach als eben zu bezeichnen, dem Grade
nach aber recht unvollkommen entwickelt, das tonschiefer-

artige Aussehen, die schwarzliche Earbung und der Schim-

mer 1st auf dunne Hautchen beschrankt, und die Haupt-

masse erscheint dunkel grunlichgrau, splitterig und hart.

.

nahert sich also dem Aussehen, wie es Gesteinen aus der

ersten und zweiten Zone zukommt. Im Querbruch geht

der Tonschiefercharakter noch mehr verloren, eine Schiefe-

rung oder Schichtung ist kaum wahrzunehmen, die Masse

erscheint gleichmaBig dunkelgrau, und erst . auf polierfcen

Flachen, die gut Glanz annehmen und schwarzlieh grungrau

erscheinen, machen sich schwache Anzeichen einer Parallel-

textur geltend.

Urn sb deutlicher tritt wieder eine streifige Anordnung
im Diinnschliff hervor, doch sind die einzelnen Lagen
so dunn, daB sie sich dem unbewaffnetem Auge nur dort

kund tun, wo sich die blatterigen, leiCht g^ewellten, viel-

fach unterbrochenen Haute zu etwas dickeren Lagen zu-

saimmendrangen, die dann audi das tonschieferahnliche

Aussehen der von ihnen gebildeten Oberflachen heiwor-

rufeiii ••*•
'

:

- •-•
: .

" ; -
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Die d u i) n e n H a u fcc li e n blatfceriger Substanzen be-

stehen jaus 'grim durchsichtig werdenden, deutlich pleo-

chrbitischen und ziemlich stark doppelbreehenden Gr lim-
ine rblattcheii; sie durehziohen, begleitet von stark licht-

brechenden Kornern und be-sonders auch von opaker Sub-
stanz in Kornern, Putzen und Streifchen von vorwiegend
wohl kohliger Beschaffenheit, in zahltosen, vielfach unter-
brochenen Lagen die iibrige, farblos durchsichtig werdende
Gesteinsmasse. Wo sie sich besonders eng scharen, bilden
sie die etwas dickeren Haute, die farblose Kornchen um-
schlietien, und die, wie erwahnt, im Hauptbruch den ton-

schieferahnliehen Eindruek hervorbringen; durch Gluhen
derartiger Lagen kann man sich iiberzeugen, daft die dunkle.
von den opaken Classen hervorgerufene Farbe auf organische
Substanz zuriickzufiihren ist. Etwas breitere Glimmer-
streifen erscheinen randlich oft braunlich verfarbt, ein

Beweis, daB der Glimmer auch Eisen in nennenswerter
Menge enthait; bisweilen nehmen gauze Streifen eine

derartige braunliche Farbung an.

Die far bio sen , teihveise durch feinen, grau er-

scheinenden Staub getriibten Massen sind so feinkornig, daB
nur verhaltnismaBig sparliche Individuen auch bei starken

VergroBerungen erkennbar sind; selbst bei Anwendung von
Immersionssystemen laBt sich die Hauptmasse zwischen
gekreuzten Nikols nicht auflosen, sondern erscheint fast wie

eine mikrofelsitische Grundmasse in einem unruhigen Grau.

Erst nach Einschaltung eines Gipsblattchens erkennt man
den Aufbau aus kleinen unregelmaBigen Kornchen; eine

Bestimmung der einzelnen Kornchen oder gar ein Ver-

sucli, das Mengenverhaltnis der farblosen Bestandteile in

diesen Gesteinen festzustellen, ist naturlich ausgeschloissen.

Eine Vorstellung von der Textur gibt das bei starker \^er-

groBerung aaifgenommene Lichtbild 2 auf Tafei XIV. Somit

kann iiber die stoffliche Zusammensetzung nur die chemisehe

Analyse sicheren AufschluB geben; sie zeigt fur die che-

mischen Verhaltnisse eine nach dem makroskopischen Aus-

sehen nicht zu erwartende, nach dem mikroskopischen Be-

iunde aber nicht uberraschende, sehr weitgehende Annahe-
rung an Gesteine, die fur die zweite und auch fur die erste

Zone charakteristisch sind.

Die im Laboratorium von Prof. Dittrich (Heidelberg)

ausgefuhrte A n a I y s e ergab folgende Werte

:
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IX.

Adinolschiefer aus Zone III.

Si(F 69.51

Ti02 0,:
:
J7

A12(T; 15.78

Fe2D3 Sp.

FeO 2,40
MgO 1.43

CaO 0,54
Xa2 7. OS
K20 0,58
H20 (tiber 110°) 1,44
H2 (unter 110°) 0.01

Gl.V. 0,26
co2 o.oo

Sa. 100,00

(DaB die Analyse genau 100 o/o ergibt, berulit auf einem
Zufall und nicht etwa auf der Bestimmimg eines Gemeng-
teils aus der Differenz).

Beriicksichtigt man sowohl das Ergebnis der chemischen
Analyse wie auch die makroskopische Besehaffenheit und
das mikroskopische Gefuge, so zeigen sich! nach Habitus

und Textur besonders nahe Beziehungen zu den „tonschiefer-

ahnlicheri Einlagerungen
1

', wie sie von der Grenze zwischen

der ersten und zweiten Zone beschrieben warden; der

deutlichste Unterschied liegt in der GroB© der farblosen

Gemengteile, die, wie erwahnt, in der dritten Zone auf-

fallend feinkornig entwickelt sind. Audi chemisch stehen

sich die Gesteine recht nahe, doch weist der hohe Natron

-

gehalt auf engere Beziehungen zu Gliedern der zweiten Zone

:

die Zusammensetzung des hocb entwickelten Adinolschiefers

der gebanderten Adinole (Analyse VIII) stent der des bier

besprochenen Gesteins recbt nahe. Beachtenswert ist ferner

der geringe Gebalt an Kali im Vergleich zu der betrachtlichen

Menge stark doppelbrechender blatteriger Substanzen, die

nach ihrem mikroskopischen Verbalten als Glimmer-
minerale angesprochen werden mussen: es legt dieses Ver-

halten den Gedanken nahe, daB in diesem Gestein, wie

meiner Ansicht nach in vielen anderen, besonders in Sericit-

schiefern und Phylliten, der Natr on glim m er als Be-

standteil der TOnschiefer- und Phyllitflaser wohl eine be-

trachtlich groBere Itolle spielt, als in der Begel angenommen
wird. DaB sich die Umwandlung von Kaliglimmer in Para-

gonit in der Katur ganz allmahlich und ohne mikroskopisch

wahrnehmbare Storung des Gefiiges vollzieht, ist von



Fr. Killig einwandfrei nachgewiesen worden. (Das Korund-
und Paragionitvorkommen am Ochsenkopf bei Schwarzen-
berg in Sach'sen, Inaug.-Diss. Greifswald, 1912, in Mitt,

d. Nafcurw. Vereins fur Neuvorpommern und Riigem 1912,

S. 27 ff., ferner: liber eine Umwaiidlung von Phyllit in ein

dictites ParagOnitgestein von dor Korundlagerstatte in

Sach'sen, Zentralbl. f. Min... 1913, S. 203 ff.)

Ton scMeieraim licher erschieint eine mit der eben ge-

schilderteii Gesteinsart eng verbundene Varietat: man be-

obachtet amen recht vollkommenen Hauptbruch, auf dem
das Gestein ein zwischen dunklem .Phyllit und schwarz-
graiiem . Tonschiefer ungefahr die Mitte haltendes Aussehen
aufweist, und stellt auf diesem Hauptbruch das VOrhanden-
sein zahl Loser kleiner, silberglanzender Glimmerschuppcheni
f'est. N ahere Untersuchurig zeigt aber audi hier noeh
deutlich einige dem normalen Schiefer fremde Ziige, wenn
audi im Vergleich zu den bisher geschilderten Gesteinen

tatsachlicli eine starkere Betonung des Schieferhabitus be-

steht: der Hauptbruch ist keineswegs durch das ganze

Gestein, hindurch so vollkommen, im Querbruch tritt die

blatterige Te-xtur, die bei dem jganzen Aussehefi des Gesteins

zu erwarteh ware, stark zuriick, und die Substanz ist

immer niocll hart und ziemlich splitterig.

Im Dunnschliff erscheint das Gestein graugrun; unter

dem Miknoskop fallt im Vergleich zu dem soeben be-

. schriebenen besonders das betrachtliche Vorwiegen der

biatterigen Gemengteile auf. Von eigentlichen Lagen der

f'arblosen Gemengteile kann mail nicht mehr sprechen; sie

. liegeil eingebettet in die blatterige Hauptmasse, die die

einzelnen Kornchen in gewellten Strangen flaserig um-
zieht. Die Natur der Korner sowohl wie der Flaser bedarf

keiner besOnderen Besehreibung ; sie entsprechen durch-

aus den Gemengteilen der iibrigen Gesteine.

Das makroskopisch und mikroskopisch wahrnehmbare
Abklingen des Adinolcharakters zugunsteii der Schiefer-

natur, andererseits aber die noch wahrnehmbare Be-

einflussung des Gesteins und seine Zugehorigkeit zur

Diabaskontaktzone wird durch die Bestimmung des Si-

licmmdioxyds und der Alkalien bestatigt, die von der lancl-

wirtschaftlich-chemischen Versuchsstation in Linz vor-

gensommen wurde; es wurde gefunden:
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X.

Tonschieferahnliches
Gestein aus Zone III.

SiO^ 66,26
Na20 4,43
K2 1.17

Auch hier ist joffenbai* ein Teil des Natron im Glimmer
enthalten.

Unter Beriicksichtigung aller Verhaltnisse kanti man
das Gestein - als einen A d i n o 1 s c h i e f e r v o ;n m i 1 1 -

lerer E n t w ickl u n g bezeic linen.

Die Eigentumlichkeit dieser Hauptgesteine der Zone, das
Zurucktreten des im Hauptbruch deutlichen Tbnschiefer-
lua.bitus bei der Betrachtung des Querbruehs und teilweise

auch bei der mikrioskopischeh Untersuchung, maclit sich

noch viei sc'harfer bei den Einlagerungen. von ausgesprochen
schichtigem Habitus geltend. Sie erseheinen im Haupt-
brucll tatsaehlich als vielleicht etwas sandige Tonschiefer

sowohi nach dem Aussehen, wie auch auf Grund der ebenen
Beschaffenheit des Hauptbruchs — wieim man iiur diesen

betrachtet, wurde man gar nicht auf den Gedankeln kommen,
daB kein nlofmaler Tonschiefer vorliegt. Im Querbruch
falit im Gegensatz hierzu stofort die ganz abweichende

Beschaffenheit auf: das Gestein erscheint gran, durcli viei-

fach wiederholte diinne schwarze Lagen gebandert, unci

auch die herrschenden breiteren grauen Lagen weisen bei

naherem Zusehen, besonders auf angeschliffeinen Flachen,

in sich wieder eine feine Streifung auf. Der durch Schlag

mit dem Hammer hergestellte Querbruch zeigt noch fcine

Besionderheit: die graue Hauptmasse bricht treppenformig

abgesetzt mit sehr ungleioher Hohe der einzelnen Stufen,

die Stuferi sind mit dem erwahlnten dunnen schwarzen Ton-

schieferuberzug versehen, und isto wind besonders bei etwas

schiefer Beleuehtung, bei der man den Gesteinswechsel

am deutlichsten sieht, die Empfindung herviorgerufen, daB

die Tionschieferplattchen in sehr unregelmaBigen Abstanden

das Gestein1 durchziehen. Gleichzeitig ist man geneigt, die

Dicke der schwarzen Lagen zu uberschatzen, da man sie

tatsaehlich im Hauptbruch und nicht im Querbruch sieht,

Auf angeschliffenen Flachen uberzeugt man sich jedoch,

daB hier eine durch die Art des Bruches hervorgebrachte

doppelte Tauschuilg vorliegt: die schwarzen Haute sind

sehr dunn und durchziehen die grauein Schichten ziemlich
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gleichiaaflig unci in geringem Abstand vtoneinander, ferner

zeigt der mit dem unbewaffnjeten Auge oder der Lupo
betrachtete Dunnsehliff, daB die im Handstuck in deut-

lichem Gegensatz zm' Hauptmasse stehenden schwarzen
Haute fcatsachlich ohne scharfe Grenze in die helien Lagen
iibergehen, unci daB die einzelnen dunklen Lagen unter

sicli verschieden stark gefarbt erscheinen.

Die graue Hauptmasse besteht aus verhaltnismaBig

groBen Quarz- und Feidspatkornchen von. wesentlich kla-

stischer Gestalt, mit Glimmer- und Chloritblatt'tchen ver-

gesellschaftet sowie vermischt mit Kornchen von Titan-

mineralien und Epidot, Erzkornchen, Kornern und unregei-

maBigen Anhaufungen orgajnischer Substanz sowie feinsten

trubenden Massen von tonjger Beschaffenheit. Die Menge
der farblosen und blatterigen Substanzen wechselt lagen-

weise, aber auch in den an blatterigen Substanzen armsten

Teiien
1

ist ihre Menge immer erheblich und ilire Neigung,

parallele Lagen zu bilden, in die die farblosen

Korner eingebetfet . sind, unverkennbar. SchlieBen sicli die

Blatter zu Strangen zusammen, so beteiligen sich! die opaken
Massen, besonders die kobligen Partien, unci die tonigen

Aggregate an der Biidung der Strangen aus einer Haufung
dieser Strange, die Korner farbloser Substanzen, wesent-

lich Quarz, einschlieBen unci flaserig umziehen, bestehen die

makroskopisch das Aussehen von Tbnsehiefer besitzenden

Lagen.

Das mikiloskopische Biicl weist somit auf eiri kla-

stisches Gestein1

, in dem an Quarz unci Feldspat reichere

Lagen rnit untergeordneten, in denen cliese Gemengteile
stark zivrucktreten, abwechseln. Eine stoffliche Ande-
rung bat dieses Gestein! clurch die Zugehorigkeit zum Diabas-

kontaktgebiete offenbar nicht oder nur in geringem MaBe
erfahren: da die farblosen! Bestandteiie klastische Gestalt

aufweisen, koiinte sich eine stoffliche Beeinflussung

nur bei den blatterigen Mineralen und' vielleicht bei den
kleinsten farblosen Bestaudmassen geltend gemacht haben,

die aber nach dem mikroskopisch'en Befund nur erne ganz
untergeordnete Eolle spielen. Die Verringerung der Teil-

barkeit des Gesteins ist offenbar nur durch die Umbildung
der blatterigen Substanzen hervorgebracht : auf sie und
die sie begleitenden stark lichtbrechenden Kornchen hat

sich die mineralogische Umwandlung des Gesteins be-

schrankt, die somit wesentlich in der Textur zum Ausdruck
kommt.

Zeitsebr. d. I). Geo!. Ges. 1917. 26
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Mit diesen aus der Gesteinsbeschaffenheit gezogenen
Schlussen stimmen die Ergebnisse der ehemischen Be-
stimmungen des Siliciumdioxyds und der Alkalien gut uber-
ein; sie zeigen gleichzeitig, daft unter dem Feidspat Kali-
feldspat eine betrachtliche Bolle spielt — in diesem Fa!U
konnte man wohl mit Becht von einem „g e h a r t e t e n
Schiefer" sprechen. Die in der landwirtschaftlich-

chemischen Versuchsstation in Linz gefundenen Zahlen er-

geben

:

XI.

Streing geschichtete Ein-
lagerungen in Zone III.

SiO 2 71,93
is
Ta2 2,22

K2 3,76

Die ehemischen Verhaltnisse der Gesteine des Adinol-
Kontakthofes.

D i e c h e m i s c h e Z n s a m mens e t z u n g d e r T o n -

schiefer.

Einer Untersuchung der ehemischen Verhaltnisse der

Adinolgesteine muB eine Feststellung der s t o f f 1 i c h e n
Beschiaf f enhieit der Ton schiefer vorausgehen;
die engen Beziehungen [der Kontaktgesteine zu diesen lieBen

eine Untersuchung moglichst wenig veranderter oder jeden-

falls von der Kontaktmetamorphbse nicht erfaBter Sediment-

gesteine dieses Gebietes erforderlich scheinen.

1 . U n v e r a n d e r t e r Tonschiefer v o m D o r n k o p f

.

Dem AufschluB am Dornkopf fehlt ein unverandertes

Sedimentgestein, wenn man von der an ietzter Stelle be-

schriebenen streifig-sclnchtigen Einlagenung absieht, che

zweifellos nicht den Haupttypus der Tonschiefer dieses

Gebietes vertritt; audi wiirde sie sich wegen ihres Auf-

tretens zwischen mehr ioder weniger veranderten Gesteinen

nicht als Ausgangspunkt fiir einen Vergleich eignen.

Unverandertes und fur den Vergleich in jeder Beziehung

gunstiges Material findet sich jedoch in geringer Entfernung

vom Adinolaiufschlufi. Auf den hangenden Diabas des Dorn-

kopfs, also weiter nach Siiden. folgt namlich eine m ii c h -

t i g e T o n s c h i e f e r m a, sse, wiesentlich aufgebaut aus

ziemlich hartem, sclwarzgrauem Tonschiefer von dem Aus-

sehen des niormalen Wissenbacher Schiefers in diesem ganzen

GebHet; er ist von keiner Kontaktmetamorphose beeinfluBt,
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findet sich in nachster Nahe der beschriebeheii Kontaktztme

und ist somit das geeignete Vergieichsmaterial.

Makroskopisch hat das Glestein das ubliche' Tonschiefer-

aussehen: es ist schwavzgrau, ziemlich feinsehieferig, be-

sitzt auf dem Hauptbruch den charakteristischen schwachen
Glanz, ersch'eint aueh bei der Betrachtung mit der Lupe
dicht und wittert gelegentlich gelbbraun bis rostfarben an.

Bei der mikroskopischen Untersuchung ergibt sich,, daB

trotz des deutlich ausgepragten Schiefercharakters und tro.tz

gut eimvickelter feinflaseriger Textur tonige Substanz nocli

in erheblicher Menge viorhanden ist, worauf auch der starke

eharakteristische Geruch beim Anhauchen Mnweist: diinne

feriibe Lagen von cliloritischer und toniger Substanz, ziem-

iicli reiehlich vermischt mit hellen, stark doppelbrechenden

Glinunerstrahnchen und dunkel gefarbt durch kohlige Sub-

stanz, umziehen in Flasern farblose Kornchen von rundlich-

eckiger Gestalt, zum groBten Teile Quarz, die neben kla-

stischen Eigensehaften deutliehe Spuren einer Gestalts-

veranderung durch. Druck an sich tragen, und ahnlich ge-

staltete lichte Putzen aus feinblatiterigem bis feinschuppigem

Glimmer. Starker lichtbrechende Kornchen sind in den

blatterigen Lagen nur selten zu beobachten; offenbar sind

sie durch die triiben tonigen Staubmassen vielfach ver-

hiillt und verdeckt.

Die von der Versuchsstation in Linz ausgefiihrte Analyse

ergab : XII.

Tonschiefer, Dornkopf, si'id-

lich vom hangenden
Diabas.

SiO2 59.50

TiO 2 0.80

AVO* 13,61

Fe2 3 3,55

FeO 5.96

MnO 0.16

MgO 5,14

CaO 1.38

Xa^O 2,13

K2 1,59

H20-p 4.41

H20— 1.36

G 0,61

P20- 0.18

CO 2 Sp.

SO 3 nicht vorh.

CI Sp.

Sa. 100.38
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2. T o n s c h i e f e r ben a c h b a r t e r und a nd e r ©

r

G e b i e t e d e s Harze s.

Zum Vergleich siollen' aus der Literatur zunaehst zwei

vow Em. Kayseb ausgefuhrte A'nalysen von Gesteinen des

Mitteikopfs, der oben erwahnten, unmittelbar siidlicli

an den Dornkopf ansfoBenden Hohe, wegen ihrer Nachbar-

schaft fund somit ihrer engen raumlichen Beziehungen zu

den pornkiopfschiefern hier Jhren Platz fwiden; sie sind von
Em. Kayser in1 seiner bekjannteii Abhandlung „Uber die

Konto&tmetamorphbse der kornigen Diabas© im Harz" von
1870 veroffentlicht. Die erst© von diesen, Analyse 1 (Ztschr.

Deutsch. Gebl. Ges., 22, S. 136, 137, Anal. XIV) bezieht

sich auf einen „w e n i g li a r t e n, g r ii w © n S c h i e f© r

"

vOm Mittelkopf, der „etwa 60 FuB" von typischen

Kontiaktgiesteinen entfemt auftrijtt; ganz ahnliche griine

Schiefer fin&en sich auch ais Einlagerungen in den grau-

schwarzen Schiefern des Dornkopfs. Der chemische Cha-

racter des Gesteins weicht nicht erheblich
1

Von dem des

grawsehwarzen] Schiefers vjom Dornkopf ab, nur enthalt

das griine G ©stein! weniger SiO 2 und etwas mehr A12 3 und
Fe2 3 als der dimkle Tonschiefer.

1.

Wenig liarter griiner

Schiefer, Mittelkopf.

SiO 2 53,70
AFO3 15,43

FeW 7,14

FeO 6,86

MnO Sp.

MgO 5,48

CaO 1,72

Xa?0 2,00

K20 2,07

H2 5,06

Org. Subst. vorh.

Sa. 99,46

Anal. : Em. Kayser
(a. a. O. S.137, Anal. XIV)

Einen durchaus anderen Clwakter tragt das zweite,

gleichfalls von Em. Kayser analysierte Gestein vom Mitt©! -

kiopf, ein un vera n der ter dunkeiblauer Ton-
schiefer, feingefaltelt mit zahlreichen kleinen silber-

gianzenden 'Glimmerblattchen auf der Sc'hichtflaclie" (a. a.

O. B. 136, 137, Anal. XI). Wi© die Winter 2 aufgefiihrteii

Analysenzahlen teeigen, scheint sich das Gestein durch seine
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hoheivn Werte fiir SiO- unci fiir- die Aikalieu der streifigen

Einlagerung der dintteii Zone des Dornkopfs zu riahern ;
dock

ist der auBerst geringe Tonerdegehalt, der ztir Sattigung der

Alkalien urid des K]alkes nicht ausreicht und, auch wenn

man die Alkalien1 allein beriicksichtigt, nur einen ganz

geringen UberschuB ergibt, so auffaliend, dafi man die

Analyse zu einem Vergleichi mit dem Dornkopf-Kontakt am
besten nicht weiter beriicksichtigt — immerhin ist das Vor-

kommen kieselsaurereioher, tonerdearmer Schiefer in der

Reihe der mitteldevonischen Wissenbacher Schiefer im

Harz und besonders auch in der Nachbarschaft des Dorn-

kopfs hervorzuheben.
2.

Dunkelblauer Ton-
schiefer, Mittelkopf.

SiO 2 67,53

AP03 10,42

Fe 203 2,79

FeO 4.55

MnO

'

Sp.

MgO 3.30

CaO 1,51

JSTa2 3,37

K2 3,64

H2 2,81

Org. Subsfc. vorh.

Sa. 99,92

Anal. : Em. Kayser
(a. a. 0. S. 137, Anal. XI)

Zieht man zum Vergleich W i s s e n' b ;a c h e r S c h i e f e r

a, us an deren1 Gebieten des Harzes heran, so

kommen zimachst zwei ientsprechende Gesteine in Betracht,

deren chemische Zusammensetzung im Laufe der Unter-

snehung aus anderen Griinden festgestellt werden muBte.

Das erste dieser Gesteine, ein gleichfalls nicht kontakt-

rnetamorpher Wissenbacher Schiefer aus dem
Luppbodetal, zwischen Allrode urid Treseburg gerade

an der Grenze der Blatter Blankenburg .und Hasselfelde

gelegen, unterscbeidet sich von dem Tonschiefer des Dorn-
kopfs nur unlerheblich durch seinen etwas hoheren Kali-

gehait; auch aiiBerlich ist das Gestein, dessen' Besch'reibung

an spaterer Stelle erfolgen soil, dem Dornkopfgestein sehr

ahnlich.

Die von der Versuchsstation in Linz ausgefiihrte Analyse
ergab

:
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XIII.

Tonschiefer
Luppbodetal zwischen
Allrode und Treseburg-.

SiO 2 57,08
TiO2 0.80

A12 3 10,62
d e~<j j

FeO 6 30
MnO 0.63

MgO 3,40
CaO 0,78
Na2 2.29

K20 3,51
H20+ 3.69

H 20— 0,49
C 0,50
P 2 5 0,13

CO 2 Sp.

nicht vorh
CI

Sa. 100,31

Mehr Tonerde, weniger Eisen und Magnesia enthalt ein

grauschwarzer Tonschiefer vom G i t z h ii g e 1 b e i

Hasseifelde (Blatt ElbingerOde), der gleichfalls spater

beschrieben werden soil. Chemiseh stent er clem Scliiefer

vom Luppbodetal reeht nalie, wie die in der Linzer Ver-

suchsstation ausgefuhrte Analyse iXIV zeigt; geradezu auf-

fallend 1st die Ubereinstimmung mit dem von Boeddicker
analysierten Tonschiefer vom Langenberge
(Anal. II in den von K. A. Lossen herausgegebenen Er-

lauterungen zu Blatt Harzgerode, S*. 60, Berlin 1882), die

unter der Nummer 3 zum Vergleich beigefugt ist.

XIV. 3.

Tonschiefer Tonschiefer
Gitzhiigel bei Hassel- Langenberg, Blatt

felde. • Harzgerode.

SiO- 57,67 . .... 56,73
TiO" 1,10 . . ... 0,58
AP03 20,69 . . . . . 20.39

Fe203 3,94 . . . . . . 2,39

FeO 3,83 . ... 5.16

MnO 0,43 ... ... 0,07
MgO 2,66 2,93

CaO 0,50 . . 0.23

Na2 1,21 . . 0^82

K2 3,02 . 3.74

H20+ 4,15 | 6 24H 20— 0,59 ....... j
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. xiv. a.

Tonschiefer Tonschiefer
Gitzhiigel bei Has.sel- Langenberg, Blatt

felde. Harzgerode.

C 0,48 0,14
PW 0,17 ........ 0,24
CO 3 nicht vorh. . . ... nicht vorh.

S03 nicht, vorh
, 0,14 g^^ff

Sa. 100,44 99,80

Anal. : Boeddicker, in K. A.
Lossex, Text zu Biatt Harz-

gerode, S. 60, Anal. II.

Sehr ahnlicjie Zahien gibt die von A. Johnsex aus-

geiuhrte D u r c h s c h n i 1 1 s a n a 1 y s e von f u n f

Sc hie fern aus dem Luppbodetal, vom
S c h 1 a c k e n b o r n g r u n d , von Altenbraak, aus
dem Spielbachtal un'd vion Drei Anne n (Petro-

grapliische Untersuchungen der Harzer Porphyroide, Xeues
Jahrb. B. B. 14, S. 1 ff., 1901, bes. S. 33 Und S. 39, Anal. 24);

recht ahnlicn bis auf ein anderes Verhaltnis der Alkalien ist

ferner die chemisclie Zusammensetzung- des „d evonischen
iSchiefers von der Widerwage (Huttal)", die A. von
Groddeck in seinen „Studien fiber Tonschiefer, Gang-
tonschiefer und Sericitschiefer" (Jahrb. PreuB. Geol. Landes-

anstalt fur 1885, S. 1 ff.) als Typus Oberharzer devonischer

Schiefer mitteilt (Anal. XI, S. 6).

4. 5.

_ . , .,, Devonischer Ton-
Durchschmttszusammen-

schiefer> wider-
S6tZUn

ttiSel
HarZer «

SiO 2 59,84 58,60
TiO2 — 1,00

A1203 22.04 21,30.

Fe203
\ an„ 3,02

FeO |

D
'
Uo

4,02

MgO 2,31 * 2,00

CaO 2.11 0,60

Na2 1,13 2.50

K2
• 3,55 1,50

H 2 3,51 (Gl.Y.) 4,86

Sa. 100,55 99,40

Anal.: Johnsen Brookmaxx
(a. a. O. S. 39, bei v. Groddeck:

Anal. 24) 8. 6, Anal. XI

Ein „ty p ise her W ie d e r - S c hi e f e r" von
T r a u t e n s t e i n aus dem Ostharz, dessen Analyse A. von
Groddeck gleichfalls mitteilt (a. a. O. S. 47, Anal. XXV),
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besitzt einen niedrigen G-ehalt an SiO 2 unci einen kolxeren

an A12 3
; deri niedrigen G-ehalt an SiO 2 teilt er mit den

dunkelschwarzen glanzenden Tonschiefer gegeriiibei
der T r le s e b u r g e

r

(vg*l. K. A. Lossens

Si 60, Anal. I), der sich auBerdem durch einen auffallend

Kaligehalt auszeich.net.

6. 7.

B 1 a n k s c h m i e d e an der Bode
Erlauterungen zu Blatt Harzgerode

groBen

.Wieder -Schiefer'

Trauten stein
von

Schwarzer glanzender
Tonschiefer, Treseburger

Blankschmiede
SiO 2 52,89 53.30

TiO 2 0.52 (194

Al-O 25.03 22-56

Ve-O" 1.83 2.56

FeO 5.76 3.31

MnO 0.17

MgO 3.09 3.17

CaO 0.20 1,43

¥a2 0.48 2,17

K2 1,60 5,03

H2 4.62 3.65

FeS2 0,97 0,17

P&O? Sp.

C 0,12 CO 2 0.25

0.34 Apatit c
\
0,68

1,31 Karbonate H 0,38

1 0,08

Sa. 98.93 99,68

Anal. beiSOMMEELAD bei FUHRMANN
v. Geoddeck Lossen

(a. a. O. S. 47, Anal. XXV) (a. a. O. S.60, Anal. I)

Sieht man von dem anffallenden blauen Tonschiefer

vom Mittelkopf (Anal. 2) ab, so weisen trotz ihrer Ver-

schiedenheifcen im einzelnen die hier zusammengestellten

Analysen sehr charakteristlsche gemeinsanie Ziige auf, einen

hjohen TonerdeuberschuB, einen groBen Gelialt an Eisen

und betrachtliche Mengen . vion Magnesia, wenig Kalk nnd
w.enig Natron bei wechselnden Mengen von Kali. Zu-

sammenfassend kann mam sie- als eisen- unci magnesiumreiche
Tonschiefer bezeichneri; die Gesteine vom Dornkopf und
Mittelkopf betonen cliese Merkmale nocli besonders, da

ihrem hiohen: TonerdeuberschuB kein zahlenmaBig holier

Wert fur A12 3 entspricht — bei ihnen wird der UberschuB
durch starkes Zuriicktreten der Alkalien und des Kalks
hervorgerufen — und die Magnesia sehr hohe Werte auf-

wieist. Es kann somit die chemische Zusammensetzung des

Dornkopf -Tonschiefers
Verhaltnisse des

(Anal. XII) fur die Beurteilung der

Dornkopf-Ko ntaktes herangezogen werden.
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Die eh e m i sc he Zusa m m ensctzung
(I e r Adinolgesteine.

Sehon bei der Betochtung der mikroskopdschen
A" e r h a 1 1 fti s s e der einxelnen, zum Kontakthof des Dorn-
kiopfs vereinigten Glieder und bei der Prufung ihres Zu-
sammenhanges ergab sich neben den zu erwartenden Be-
ziehungen aller Glieder zueinander gdeichzeitig die zunachst

sehr auffallencle Erscheinung, daB im Gegensatz zu dem
makroskopischen Befuncle den t y p i s c h e n A d i n o 1 e n
k © in e a u s g e s p r o c li e n e S o n d e r s t e 1 1 u n g zu-

komint: weder nach Mineralbestand nocli nach Struktur

und Textur lafit sieli eine scliarfe Grenze gegen den Adinol-

scMefer Ziehen, und adinolschieferahnliche Gebilcle scheinen

auch zwischen Aclinoien unci Aclinolhornfelsen zu ver-

mitteln. Diese Zusammengehorigkeit wird durch die che-
mise h e Zusammensetzung bewiesen, wie die Tabelle er-

gibt. in der die Analysen zonenweise, nach zunehrnender

Entfernung voni Diabas angeord.net sind; gleichzeitig er-

gibt sich aber auch die noch viel auffallendere Tatsache,

claO die dem Diabas b e n a c h b a r t e n A d i n o 1 -

schiefer f else der Zone I nach ihrter stofflichen Zu-

sammensetzung cl e m T ip n schief e r w e i t a u s a m
n a c hs ten stehen.

Zone I

I II III

Dunkel-griin-
lich-grauer •

Adinolhornfels

Hellgrauer Hellgrauer
Adinolhornfels Adinolhonifel:

SiO? 64.47 67.16 70.92

Ti02 0,70 1,16 0,50

AP03 15,77 12,74 13.06

Pe203 Sp. 1,20

i

-FeO 4,02 4,18
MnO nicht best. nicht best.

MgO 3,39 2,51

CaO 1,43 1.94

Na*0 5.93 • 5,26

K20 1,21 0,76

H20— 2.38 2,28

H 20— 0,13 0,08

Gl.Y. 0.48 0;69

P2Q3 0,14

SO
|
nicht best.

|
nicht best.

01

CO- 0,00 starkeSpuren
Org. Subst, nicht best.

S'a. 99,91 99,96

Anal.: Lab. Dittrich Lab. Dittiuch
station Lin;



406

Zone II

IV V VI VII VIII «

Adinolschiefer,
tonschiefer-
.ihnlich aus-

sehend, Grenze
Ton Zone I u. 11

Helle Adinole Dunkle
Hochent-
wickello.r

Helle
Adinole

mit dunkler
(VII)

3ng verbunden

Adinole mit
heller (VI) eng
verbunden

Adinol-
schiefer

(Gebanderte
\ (\ i n ffcl Pi i

i3.lv/ 60 85 ou,uy 7fi -17 70 7 "»

1 i\J" 57 0,15

]0,(0

U,Ui7 O 1 KU, 1 O
A 1203 id, * y

Fe2 3 1,04 0,18 1,53 0,48 0,59

FeO 5,19 0,25 Sp. 0,97 1,53

MnO 0,16 nicht vorh. nicht best. nicht best. nicht best.
Mof>J.VJLg V/ 4 17 Snop. Old 1 9 ft

CaO 1/28 0,71 0,60 0,48 0,40-

Xa2 6,50 5,18 6,19 5.96 7,66

K2 0,65 1,50 0,78 1,69 1,03

H20-f 2,35 0,27 0,30 0,51 0,88

H20— 0,37 Sp. nicht vorh. 0,01 0,06

Gl.V. 0,05 0,20 0,09
>

P20&
SO3

CI

CO2

0,12

1 nicht
1 nicht

j
vorh. |

nicht best.
|

nicht best,
1 nicht

j
best.

j
vorh.

Sp. nicht vorh. Sp. nicht vorh.

Org. Subst. nicht yorb. nicht vorh. nicht vorh.

Sa, 99,52 101,68 100,35 99,76 101,20

Versuchsst. Versuchs- Lab. Lab. Lab.

Linz stat. Linz DlTTRICH DlTTRICH DlTTRICH

Zone III

IX
Adinol-
schiefer

SiO2 69,51

TiO2 * 0,37

Al2Os 15,78
Ee203 Sp.

FeO 2,40

MnO nicht best.

MgO 1,43

CaO 0,54
Na2 7,68

K2 0,58
H20-j- 1,44

H20— 0,01

Gl.V. 0,26
p2Q5

SO3

|
nicht best.

CI

CO2 nicht vorh.

Org. Subst. vorh.

X
Adinolschiefer,
tonschiefer-

ahnlich

66,26

Anal.

Sa. 100,00

: Lab. Dittrich

4,43

1,17

Versuchsst,
Linz

XI
Geharteter
Schiefer

(Einlagerunji)

71,93

2,22

3. 76

Versuchsst.
Linz

AuBerhall) tler

Kontaktzone

XII

Unveranderter
Tonschiefer

59,50

0,80

13,61

3,55

5,95

0,16

5,14

1,38

2.13

1,59

4,41

1.36

0,18

nicht vorh.

Sp.

Sp.

C 0,61

100,38

Versuchsst,
Linz
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Tin Vergleich mit der Zusammensetzung des unver-

anderten Tonschiefers (XII) besitzen alle Glieder des

Kontakts vom Dornkopf (I—XI) betrachtiich ho here
W e r t e fur N a t r o n u n d u. n g 1 e i c h a n s t e i g e n d e ,

fceilweise bedeutende Hohe erreiehende Mengeri von Si-
lica u in d i 10 x y d ; dafur weisen sie fur E i s e n , M a -

gnesia, Wasser u n d o r g a n i s e h e Substanz vie 1

geringere, in den ty pise hen A di no ten der
Z o n e II f a s t v e r s c h w indend e M e n g e n auf . K a 1 k

and Kali treten auch im Tonscliiefer stark zuruck. so-

da iB die teiiweise noch niedrigeren Werte in den Kontakt-

gesteinen nicht sehr auffallen; hingegen macht sich beim
T i t a n d i o x y d trotz der zahlenmaBig nicht groBen Menge,
die dieser Besta.ndteil im Tonscliiefer aufweist, die Nei-

gungzum volligen Verschwinden in den Zionen II und III

deutlich bemerkbar. Tonerde verhalt sich in den

Kontaktgesteinen im Vergleich zum Tonscliiefer nicht ein-

heitlich, erreicht aber in ihnen niemals zahlenmaBig sehr

hohe Werte; beriicksichtigt man den hohen Wassergehalt

des I>ornkopfschiefers und die Tatsache, dafi er im Ver-

gleich mit anderen Tonschiefern des Harzes an sich einen

ziemlich niedrigen Tonerdegehait aufweist (vgl. S. 404), so

erscheinen in den Kontaktgesteinen nicht die hdheren, son-

dern die tieferen Werte bedeutsam, wie sie die typischeu

Adinolen der Zone II besitzen.

Die typisclien Adinolen weisen alle diese chemischen
Merkmale am scharfsten ausgepragt auf; um so anffaHender

ist die Tatsache, daB Gesteine dieser Art der dem Diabas

zunachst liegenden Zone nicht nur vollig fehlen, sondern

daB die Massen, aus denen sich diese Zone I ausschlieB-

lich aufbaut, dem Tonscliiefer chemisch sogar bedeutend

naher stehen als die chemisch vorgeschrittenen tonschiefer-

ahnlichen Adinolschiefer der Zone III. Sie enthalten

weniger SiO 2 unci Xa20, mehr Fe 2 3
,
FeO, MgO, TiO\ H2

und Organische Substanz als diese, und schlieBen sich somit

von alien Kontaktgesteinen stofflich am engsten an die

Tonsclriefer an. Mineralogisch bringen sie diese engen
Beziehungen durch die groBe Eolle- des Chlorits zum Aus-

druck, die dieses 'Mineral in ihnen wie in den Tonschiefern

im Gegemsatz zu dem Zuriicktreten in den Adinolschiefern

spielt, iobwohl Struktur und Textur in den Adinolhorn-

felsen durch starkere Umkristallisation in viel hoherem
Grade verandert sind als in den Adinolschiefern. Kach diesen

allgemeinen Bemerkungen soli die Besprechung der ein-

zelnen Glieder mit den Adinolen beginnen.
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Die eh e m i s c h e ft bereinstim m u n g
d e r t y p i s c h © n (v oil© n d e t e n) Adinolen rait

q u a r z k © r a t o p h y r i s c k en M a g m e n.

Gent man bei dem Versuch, die Entstehung des Adinoi-

kontakts zu erklaren, von der ch'emischen Zu-
saramensetzung der typisch©n Adinolen aus,

so ergeben sichl keinerlei Beziehungen zu den imveranderteni

Tonschiefern; die Betrachtimg der Analysen konnte viel-

mehi' zu einer ganz abweichenden Vorstellung Veranlassung
geben.

Wie die nachfolgende Zusammenstellung zeigt, stimnien

die typischen Harzer Adinolen in inrer cliemisclien

Beschaffienheit iauffallend rait Q u a r z k e r a t o p h y r e n<

unci verwandten Gesteinen uberein; dies gilt nicht nur fur

die Gesteine vom Bornkopf, sondern auch fiir all© ent-

sprechenden, vion Em. Kayser untersuchten Gebilde vom
Gitzhugel bei Hasselfelde, vonAllrode und von der Heinricbs-

burg bei Magdesprung. Die Ubereinstimmung des Adinoi-

gesteins mit dem zum Vergleich lierbeigeaogenen Kerato-

phyren tritt schbn in den Zahlen der G©wichtsanalyse so

cleutlich hervor, daJB von einer Anfuhrung der Molekular-

pnozente unci der OsANNschen Formeln Abstand genommen
werden kann.

VI. 8.

Adinole
Dornkppf

..Felsokeratophyr"
Zeche Kupferberg
bei Wipp erffirth

SiO« 80,60 79,36

TiO 2 0,09 nicht best.

10,21 11.54

EeO
1;53

Sp. |
0,63

MgO Sp. .
nicht vorh.

CaO 0,60 0,50

Na2 6,19 6,20

K2 0,78 0,51

H20^- 0,30
|

0,95H 20— niclit vorh.

Gl.Y. 0,05

Org. S. niclit vorh.

CO 2 nicht vorh. nicht best.

Sa. 100,35 101,04

(mit 1,35 MnO)
Anal. : Ditteich Bomee

vgl. 8. 384 dieser Arbeit Anal. VII in : Mugge,
Leimeporphyre

;

N. Jahrb. B. B. 8 S. 606, 1893.
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V. 9.

Ouarz-
VII. 10.

Adinole
Dornkopf

keratophyr Dunkle Sodarhyolith
Mentherungia Adinole Berkeley,
Silver Field Dornkopf Californfen

Neu-Sud-Wales
SiO2 79,60

0.15
78,64

nicht best.

76,47 75,46

nicht best.TiO- 0,27
A12 3 13.78 12,79 12,58

0,48

13,18

Fc2 3 0.18

J

1,14
0,91

jf eu 0.25

MgO 0,06 Sp. 0,14

0,48

0,10

0,95CaO 0,71 Sp.

Na20 5,18 6,10 5,96 6,88

K20 1.50 0,80 1.69 1,09

H20+ 0.27

J

0,41
0,51

H20— Sp. 0,01
j

0,93

Gl.V. 0,20
Org. S. nicht vorh.
Co2 Sp. Sp. Sp.

Sa. 101.68 100.24

(mit 0.14 P2 5

u. 0,22 SO3
)

Versuchsst. nach
Linz H. Eosenbusch

vgl. S. 381 Elemente (3)
dies. Arbeit S. 329, Anal. 12

99,76

DlTTEICH
vgl. S. 387
d. Arbeit

99,50

nach
A. Osann.
Beitrage n,
Tafel 129
Nr. 1288

SiO 2

TiO 2

A12 3

Fe2 3

FeO
MgO
CaO
Na2

K2

H2

11.

Adinole
Gitzhiigel

76,30
nicht best.

14.68

12

Sp.

0,02

0,18

7,77

0,53
0.48

Sodafelsit
Brittas Bridge,
Wicklow, Irian <l

77,29
nicht best.

14,62

}
Sp.

0.38

Sp.

7,60

0,16

0,57 Gl.Y

Sa. 99,96 100,62
Anal. : Em. Kaysek nach A. Osann,

(a. a. O. Anal IX Beitrage II,

S. 137) Taf. 118 Xr. 1180

SiO2

TiO2

A12 3

Fe2 3

FeO

13.

Adinole
Allrode

75,25
nicht best.

11,80

Sp.

1.76

15.

dino:

74,09

14.

Keratophyr, Adinole
graugrun

b. Magdesprung

72,63

16

nicht best.

12,48

2.15

nicht best.

15,81

0,74

Keratophyr.
braun

St. Georgkloster
Krim
72,34

nicht best.

14,07

I 2,92
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CaO
Xa2

K2

H2

Adinole
Allrode

1,57

0,32

7.54

0.61

0,81

14.

Keratophyr,
graugriin

St.Georgkloster
Krim

1,08

0,60

5.01

1.52

2,42

15.

Adinole
Heinrichsburg

b. Magdesprung

1.21

1,02

8,33

0,75

0.61
.

16.

Keratophyr.
braun

St,OeorgkloBter
Krim
1,27

0,41

6,28

1,13
1.41

Sa. 100,15

(mit 0,49 FeS2
)

Em. Kaysee
(a. a O. Anal I

S. 119)

99.35

nach
A. Osakx.
Beitrage IT.

101,10

Em. Kaysee
("a. a. 0.

Anal. XIX,

99,83
.

nach
A. Osank,
Beitrage II.

Taf. 120 Xr. 1195 S. 139) Taf. 120 Nr. 1196

Will man zu einem derartigen Vergleich Harzer G e -

steine heranziehen, so macht sicli allerdings sogleieh die

auffallende Tatsaehe geltend, daB im Harz satire Quarz-
keratiophyre ganz zu fehlen schemen und Quarzkeratophyre
uberhaupt triotz der Haufigkeit der Keratophyre in diesem

Gebiet ioffenbar selir selten sind: das sauerste Gestein

dieser Art aus dem Harz, der Quarzk © ratophy r v o m
M u li 1 e n t a 1 zwischen Elbingeiiode und Riibeland, bl eibt

mit semen 70,97 o/o SiO 2 und 6,27 <y Na2 (in K. A. Lossfn,

Jahrb. Geol. Landesanst, fur 1884, S. XXXV, 1885) Immer
nioeh erheblich liinter der weitaus basisclisten Adinole der

oben stehenden Tabelle, dem Gestein von der Heinrichs-

burg, zuriick. (Uber die Zusammensetzung der Harzer

Keratophyre geben die Zusammenstellungen von A. Johnsen
[Neues Jahrb. B. B., 14, S. 39, 1901] und von O. H. Erd-

mannsdobffee [Zentralbl. f. Min., 1909, S. 40] Auskunft.)

Aucli von den Harzer Quarzp o r p li y r o id e n
,

denen nach A. Johnsens „Petrographischer Untersuchung
der Harzer Borphyroide " (Neues Jahrb. B. ]B. 14, S. 1 ff.,

1901 — eine Analysontabelle aus dieser Arbeit wurde schon

•oben erwahnt) Quarzkeratophyr-Tuffe zugrunde liegen, kom-
men nur sehr wenige fiir einen Vergleich in Betracht; die

meisteh unterscheiden sich durehgreifend schon durch ihren

sehr geringen Gehalt an Xa20. Von alien in dieser Tabelle

(a. a. O. S. 38) mitgeteilteri Analysen almoin nur zwei

bis zu einem gewissen Grade den Adinolen, die Analysen 3

und 7, die die Zusammensetzung des feinklastischen Por-

phyroids vom Spielbachtal bei Elend angeben; gerade fur

sie betont A. Johnsen ihre „petrographisch ganz isolierte

Stellung" und schildert sie als „massig und halleflint-
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iilmlich,, ohne jegliche Schieferung, von groJBer Barte und
muschtelig-splitterigem Brueh" (S. 26).

Porphyroid vom Spielbachtal bei

Elend
18.

76,65

10,37

I 4.07

17.

Si02 78.60

AP03 9.04

Fe2Q3 2.21

FeO 1.98

MgO 0,36

CaO 0.30

Na2 5.50

K*0 0.63

GH.V. 0.61

Sa. 99,29

0,16

6.53

1,92

0.80

100,50

Anal. : Pufahl Sommebfeldt
nach Johnsex in Johxsex

Anal. 3 Anal. 7

(a. a. O. S. 38) (a. a. O. S. 38)

vVenn somit keine direkten Bezielmneen der H a r z e r

Adinolen zu Harzer Keratophyren und Porphyrbiden naeh-

weisbar sind, so bleibt doch immer die auffallencle U b e r -

e i n s t i m m u n g in der Z u s a m monset zun g d e r

typischen Adinolen m i t q u a. rzke r a t o p li y r i
-

sche n M a g m e n bestehen, und mit ihr der Gedanke an

eiaen ursachlicben Zusammenhang; die engen Bezieliungen,

die so haufig und gerade im Harz Diabase und Keratopliyre

verkniipfen, sind ihrerseits geeignet, zur Priifung einer

derartigen Vbrstellung anzuregen.

Man konnte an eine m a g m a t i s e h e S p a 1 1 u n g
d e s S t a m m a g m as u n m i 1 t e 1 b a r vor d e r I n t r u -

s i b n denken, durch die ein kleinerer keratophyrischer und
ein groBerer diabasischer Anteil entsteht; die typisehe

Adinole, die ja gewohnlicli dem Diabas zunachst liegt,

konnte dann gewissermaBen ein satires Salbandeines
gemischten Ganges vorstellen, dessen Substanz teil-

weise in das Nebengestein eingedrungen ware. Bei der

gleichen Vloraussetzung ware noch eine andere Moglich-

keit vorhanden : das 1 e i c h t e r e ke.ratop-hyri.sch.ei
P a r t i a 1 m a g m a schwimmt vor der Intrusion auf der

schwereren Hauptmasse und dringt daher bei der Intrusion

zuerst in die Schiefer ein, die diabasische Hauptmasse
folgt unmittelbar oder auch erst nacli einer Pause, ent-

sprechend dem Anhalten bder dem Nachlassen und spa-

teren Wiederaufleben der das EmpOrdringen sciimelz-
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flussiger Massen verursachenden Krafte. Diese zweite Auf-
fassung enthalt fur die selteneren Falle, in denen die

typische AdinOle nicht unmittelbar am Diabas auftritt, son-

dern sicli in dor Form unregelmaBiger Gange und Putzen
in anderen Kontaktgesteinen findet, manclies Verlockende;
daB ein derartiges, hierj viom Dornkopf geschildertes Ver-
halten' nicht allein stent, beweist die Angabe Em. Kaxsers,
der in einigen AdinOlkontakten „die allerhartesten und
sauersten . . . flintahnlichen Gesteine . . . uberhaupt Biur

als ganz schmale Bander inner ha lb 7
) viol weniger ge-

harteter Schichten" fand (a. a, O. S. 129).

Boi dieser Auffassung waren Adinolbildung und Diabas-
intrusion gleiehzeitige Vorgange, Oder die Adinolbildung'

wiirde der Diabasintrusion (sogar vorangehen; in einem
gewissen Gegensatz hierzu muBte auch untersucht werden,

s

ob die A d i n' o 1 i s i e r u n g nicht auf ein s a u r e s Gang--
gefOlge des Diabases zuruckgefiihrt werdeni kami. Fur
die „halleflmtartigen Adinolen in reinster Ausbildung"
dachte K. A. Lossen zeitweilig (Ztschr. Deutsch. Gebl. Ges..

24, S. 743, Anm., 1872) „a.n direkte Neubildungen aus heifien

Quellen', die auf der durch Zusammenziehen der erkaltenden

Eruptivmasse erweiterten Gesteinsscheide zwischen Neben-
gestein und Diabas spielten" ; nimmt man derartige Spalten-

bildung all', so konnten auf diesen Kliiften ebensogut saure

Niachschube emporsteigen und in das Nebengestein ein-

drjiigen — auch Vorkommen, bei denen, wie hier am
Dornkopf, die Adinole nicht den unmittelbaren Kontakt
bildet, wiirden wegen: der Art des Auftretens der typisehen

Adinole selbstverstandlich iiicht im Wiclerspruch mit der

Annahme stehen. Als Grand der Trennung des sauren

Restes viom Hauptgestein und gleichzeitig als Ursache des

Eindringens in Spalten des Nebengesteins konnte man mit

A. Harker ein durch Druck bewirktes Ausquetschen
des noch flussigen Restmagmas aus der mit

dieser Fliissigkeit schwammartig erfullten, auskristallisierten

hasischeren Hauptmasse annejimen (The Natural History

of Igneous Rocks, S. 323, 1909).

Beziehungen zwischen Adinolen
unci sauren Schlieren im Diabas.

Es erhebt sich nun die Frage, Ob im E r u p t i v -

g est ein Anzeichen fur eine deraa'tige Spaltung Oder ein

7
) An der angegebenen Stelle nicht gesperrt.
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Obrigbleiben saxirer natnonreiclier Reste aufzufinden sind.

So wicMig cler von 0. H. Eedmannsdorffer gegebenc
Beweis an sich' und fur die Stellung des Kerafcophyrs im
System ist, daB im Harz neben den gewohnliehen Diabasen

natronreiche essexitiscbe Typen auftreten (Zentralbl. f. Min.,

1.909, S. 33 ff., bes. S. 38—40), kommt die Natur des Diabases

bei der Untersuchung der Adinolen zunaclist nicht in Be-

tracht: saure alkalireiehe Spaltunlgsprlodukte konnen so-

wtohl zusammen mit essexitischen wie mit gabbroiden Massen
aus einem Stamma.gma liervorgebeii, ja, es konnte sogar

der groBere oder geringere Grad einer derartigen Ab-
spaltimg mafigebend fur die mehr gabbroide oder melir

t'ssexitisclie Beschaffenheit des ba.sisch.en Spaltungsprodukts

werden und somit das Nebeneinandervorkommen gabbroider

und essexitischer Diabastypen im Harz erklaren.

Durch diese Erwagung verliert aucb die Frage an

Bedeutung, bb die essexitischen und die gabbroiden Diabase

gteiche (oder verschiedene Kontaktwirkungen aufweisen —
' ganz abgfesehen dawn, daB cine Antwort die vollstandige

chemisehe Kenntnis der Harzdiabase veraussetzen wurde,

die erst in ihren Anfangen vorliegt, und der auBerdem
der schlechte Erhaltimgszustand zahlreicher Vorkommen
tTiiste Schwierigkeiten bereiten muB-. Fiir die vorliegende

Aufgabe genugen einige Beobachtungen liber die Katur

der in Betracht kommenden Diabase.

Der 1 i e g e n d e D i a b a s des D o r n k o p f e s
,

dor die Metamorphose liervorgerufen hat, ist Avabrscheinlich

kein niatroniarmes Gestein: die Feldspate sind zwar sehr

stark zersetzt, die vorhandene Substanz ist aber, wie die

Lichtbrechung unzweideutig ergibt, uberall ayo sie sich

bestimmen laBt, Albit. Diese Feststellung soli keineswegs

besagen, daB das frische Gestein als herrschenden Feldspar

Albit gefiihrt hat — der im Gestein weit verbreiteite Epidot

entsta,mmt sicher dem Plagioklas; da aber der Albit jetzt

uberall in zusammenhangenden Massen, allerdings mit zahl-

reichen glimmerigen und eingeAAranderten chloritisehen Ein-

schlussen, die Stelle des primaren Plagioklases einnimmt,

so wird ursprunglich wohl ©in saurer Plagioklas in dem
Gestein cine erhebliche Rolle gespielt haben. Auf den

Alkalicharakter des Gesteins AA-eist das Vorkommen fleckiger

Feldspate, die im Gestein nicht selten sind, strukturell

die gleiche Stellung einnehmen AAde die Plagioklase und
sich durch die Lichtbrechung als Albite mit Einlagerungen

Zeilschr. d. D. Geol. Oes. 1917. 27
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von Kalifeldspat erkennen lassen. Schlieren odor satire

Spaltungsprodukte kenne ich aus diesem Gestein nicht
Avon! aber gelang es, sie im Diabas d e s Git zhiigels
(im siidostlichsten Teile des Blattes El Dingerode gelegen) in

schgner Entwicklung nachzuweisen. Der Gitzhiigel liegt

nOrdnordwestlich vion Hasselfelde Und sudlicli vom AVest-

ende vion Uiibeland (den Kalkbruchen der Vereinigten

Harzer Kalkindustrie) auf Blatt Elbingerode — der Ort

Rubeland selbst liegt sclion auf Blatt Blankenburg.

Der 1") i a b as des G i t z li u g e 1 s ist ein verhaltnis-

maBig grobkorniges Gestein, das stellenweise durcli Vor-

walten des einen oder anderen Gemengteiles etwas fleckig

aussielit. Im Dunnschliff erwies sich die Aiisscbeidung|sfolge

als schwankend, so daB der AItersunterschied zwischen

Augit und Plagioklas offenbar nicht groB ist; die Plagio-

klase weisen eine sehr starke Zunahme> des Albitmolekels

vom basischen Kern (Labrador-Bytownit) liber Zwischen

-

glieder bis Oligloklas auf und besitzen gewohnlich nocli

einen scharf abgesetzten Rand von Albit — der Nachweis
wurde durcli den Vergleich der Lichtbrechung dor Sub-

stanz mit derjenigen verschiedener Ole erbracht.

In diesem Diabas finden sick lie ll.gr a ue, etwas feiner

kornigo S c h 1 i e r e n , die teich fur das unbewaffnete Auge
aus frischen zwilllngsgestreiften Feldspattafeln, Quarz und

sparlichen farbigen Gemengteilen aufbauen. Die Feldspate

sind, wie die Lichtbrechung im Schliff und im Pulver lehrt,

ausschlieBlich A 1 b i t , die laucli im Schliff ga'n'z zuruck-

tretenden farbigen Gemengteile sind O r t h it in verhaltnis-

maBig groBen unci haufigen, zonar struierten Kristallen

mit einem scharf abgesetzten, kristallographisch nach auBen

begrenzten unci zweifellos primaren E p i do t m a n tel.,

und Hornblende. Die Hornblende ist hellgrunlich und

tritt in unregelmaBig saulenformig begrenzten Faser-

aggregaten, haufig mit Chlorit und Titanit verbunden, lauf,

ist also offenbar ein Umwandlungsprodukt; wahrscheinlicli

ist sie aus dunkler Hornblende entstanden, von der sich

einzelne Querschnitte finden, die in die hellere Hornblende

sowie in Chlorit und Titanit iibergehen, und die auch in den

saulenformigen Faseraggregaten bisweilen in olivgrunen

Flecken noch erhalten ist. Sehr bemerkenswert ist das

Verhaltnis des Q ua r zes zum Feldspat. Schon bei fluchtiger

Betrachtung des Schliffes erweist sich ein auch makrosko-

pisch wahrnehmbarer Wechsel des Quarzgehaltes selir auf-
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fallend: neben Teilen, in denen der Quarz nur kleine

Zwischenraume zwischen den Feldspattafeln ausfulll, die

also quarzarm sind, linden sich scheinbar ganz unvermittelt

andere, in denen der Quarz den Albit an Menge erreicht,

wenn nicht ubertrif'ft. Diese quarzreichen Tedle weisen
bei naherer Betrachtung bisweilen eine sehr unruhige Struk-

tur auf: die Feldspate sind unregelmaBig begrenzt, zer-

rissen unci von Quarzstreifen durchzogen, und sehlieBlich

schwimmen mehr oder weniger zahlreiche Albiteinschlusse

von ganz unregelmaBiger Gestalt in einem Quarzkorn —
die gieiche Beobachtung, nur ihrer Menge entsprechencl

viel sparlicher, gestatten diei Hornblenden. Aucli die

quarzarmen Teile werden von ganz schmalen, mit Quarz
erfullten Sprungen clurchzogen, die in ihnen gelegentlich

Storungen hervorrufen : offenbar war die Schliere ursprung-

lich' quarzarm unci wurde erst in einem spateren Stadium
von Quarz erfullt, der von auBen auf Spalten eindrang
und sich mechanisch unci chemisch Platz verschaffte.

Von einer Analyse wurde abgeselien; claB sich. die Zn-

sammensetzung ernes Si0 2reichen, an zweiwertigen Metallen

armen Natrongesteins ergeben muBte, ist nach clem Mineral-

bestand zweifellos, die Menge des SiO L> ware aber infolge

der unregelrnaBig verbreiteten, mit Quarz erfullten Spriinge

yor clem zufallig zur Analyse bestimmmten Toil cler Schliere

abhangig unci auch an sich theoretisch unerheblich — nach

*der mineralogischen Zusammensetzung stimmt die Schliere

stoffiich zweifellos mit einem sauren Keratophyr iiberein.

V e r g l e i c h mi t Erse h einung e n in cl e n D i a b a s e n

d e s C o b a It Districts, Ontario.

Die genannten Verhaltnisse dieser Schliere erinnern

auffallend an Erscheinungen, die in den letzten Jahren

in den D i a. b a s e n des clurch seine Silberadern beruhmt

gewordenen C o b a It District im norcllichen O n t a r i o

(Canada) beobachtet unci mehrfach beschrieben wurden.

(R. E. Hoke: Origin of Cobalt-Silver Ores of Northern

Ontario, Economic Geology 3, S. 599 ff., 1908, W. H. Col-

lins: The Quarz-Diabases of the Nipissing District, Econ.

Ceol. 5. S. 538 ff., 1910, R. H. Hore: Diabase of the Cobalt

District, Ontario, Journ. of. Geol. 18, S. 271 ff., 1910, N. L.

Bowfn: Diabase and Granophyre of the Gowganda Lake

District, Ontario, Journ. of Geol. 18. S. 658 ff., R. E. Hore:

Differentiation products in Quartz-Diabase masses of the Silver

Fields of Nipissing, Ontario, Econ. Geol. 6, S. 51, 1911.)

27*
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In den zahlreichen intrusiven Quarzdiabasen def ge-

nannten Gebiete find-en sich wesentlich aus Natronfeklspat

and Quarz bestehende „slodic aplitic veins" von wech-

selnder, gevvohnlich aber geringer Machtigkeit urid unrdgel-

maBigier Gestalt, die ohne scharfe Grenze in den Diabas

verlaufen; chemisch haben sie, wie die nnten zusammen-
gestellten Analysen zeigen, durchaus quarzkeratophyrischen

Oharakter und ahneln somit auch den Adinoien. R. E.

Hoee bezeichnet sie in deir an erster Stelle angefiihrten

Arbeit als „a later secretion from the further differentiated!

diabase magma" (S. 603, 604), N. L. Bowen beschreibt

vom Gowganda Lake District aus Quarz und Albit bestehende

niikrOpegmatitische Putzen im Diabas, die sich bis zur

Gr6Be selbstandiger Gesteinsmassen anhaufen und dann

G r a n lo p h y r ie genannt werden, sowi© als a p 1 i tis c li e

Adiern im Diabas auftreten; auf die in dieser Arbeit (von

1910) vertreterie abweichend© Deutung, die auf der che-

niischen Ubereinstimmung dieser Gebilde mit Adinoien be-

ruh't, kainn ierst spater eingegangein wierdien (Jiourn. of Geol.

18, S. 658 ff., 1910).

Die naehstehende Ta belle der Analysen einiger soldier

aplitischer Adern enthalt an erster Stelle die chemische

Zusammensetzung ernes niormalen. Quarzdiabases des Cobalt

Districts, an zweiter die eines rotlichen .,Quarzdiorits'\

in den Ider Diabas nach R. E. Hore dureh Differenzierung

tibergeht; die Analysen sinid der Arbeit Hores in dem
Journ. of Geol. IS, S. 275 entnommen.

19. 20.

Ouartz-diabase
University

Mine
Cobalt., Ont.

Quartz-diorite
James Twp.

Nipissing,. Ont.

SiO 2 50.48 52
:
25

TiO2 nicht best. nicht best.

A12 3 17.03 17.97

Fe 203 1,25 0.81

EeO 7,81 8
;
89

MgO 9.32 6,46

Ca.0 10,96 7,27

Na2 1,95 3,61

K2 0,24 1.71

H 20^- 0,82 1.80

H 20^ 0.22 0.04

CoO
NiO }

0,04

Sa. 100.12 iooSi

Anal. : R. E. Hoee R. E. Hoee
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1_ L .
22 23.

Lplitic

soda granite
Oniversitv

Mine
i ooa.ii] vint.

Aplitic

soda granite
James I'wp.

Nipissing, Ont.

A plitic

soda granite
University

Mine
( obalt, Ont.

SiO- 73.07 78.28 72.33

TiO- 0.41 0.» 4 U. < 4

1 J. Rfi 12.00 12.99

Fe-O' 0.04 nicht vorh.

FeO 2,93 . 1.19 2.50

MgO 1.30 0.37 0.97.

CaO 0.66 0.29 1,73 .

Na2 6.17 6.89 7,60

K2 0,46 nicht vorh. nicht vorh

H20-
j

0.90
j

0,61
J

1,09
H20-
CO 2 1.00

g a. 100.82 99.97 100,95

Anal.: B. E. Hore X. L. Bowes N. L. Bowex

Aueh die-se mit Diabasmagmen in engster Beziehung

stehenden Partialgesteine zeigen somit durchaus quarz-

keratophyrische Zusammensetzung; auf ihre Beziehungen

zu Adinolen solL in clem Abschnitt liber die Entstehungs-

w-oi&e der Aclinolen eingegangen werclen.

Beziehungen zwischen Adinole, Adinolhornfels,

Adinolschiefer. Tonsehiefer.

Biese aul'tallenden chemischen Ahnlichkeiten zwischen

Adinolen einerseits, Quarzkeratophyren, sauren Schlieren

ini Diabas unci aplitischen Gangen im Diabas sowie in

seiner nachsten Emgebung andererseits sind, wenn aueh

die \vrloekendste, so doeh nicht die einzige Erscheinung.

die eine Beziehung zwischen der Adinole unci einem kerato-

phyrischen Spaltungsprodukt nahelegen: fur die Mitwirkung
eines Magmas bei der Aclinolisierung scheint aueh die enge
Verkniipfung von Adinole unci Schiefer, besonders die

Diu'chaderung zu sprechen, wie sie die Zone IT cles Dorn-
kopflvontaktes erkennen laBt (vgl. S. 367, Fig. 4). Aueh die

mikroskopisehe Struktur der typischen Adinolen wiclerspricht

einer solchen Annahme zunachst wenigstens nicht direkt:

nach H. Rosenbusch sind „sekundar holokristalline" Grund-
niassen bei Quarzkeratophyren keineswegs selten (Physio-

graphie II. 2, S. 847, 848), und die feinstkornigen Albit-

Quarz-Gemenge, der Hauptbestandteil der typischen

Adinolen, konntcn sehr gut als sekundar aus Glas entstanden

aufgefaBt werclen — die klastisch begrenzten Quatz-
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kornchen und die Tonschieferneste wurden dann als Eiu-
schlusse aus dem intrudierten Gestem zu deute'n sein.

Trotz alter tatsaehlicben oder scheinbaren Ubereinstiim
mung lehrt jedoch die nahere Untersuchung mit Bestimmt-
heit, daB die Annahme der Adinolbildung durch ein quarz-
keratophyrisches Partialmagma sich jedenfalls in der
strengsten Eorm nicht . aufrechterhalten lafit, die in den
vollendeten Adinolen etwa ein primar glasiges, spater enr-

glastes koratophyrisch.es Spaltungsgestein, in den Adinol-
sehiefern ein Mischgestein von Keratophyrmagma urid Sedi-

ment erblicken miiBte.

C h e misc he B e z i e h u n g e n.

Die erste Schwierigkeit macht sich bei geiiauerer Be-
trachtung der c h e in i s c hen Z u s a m in ensetz u n g
d er A di no 1 h o r n f e 1 s e und A d i n o 1 s c hie f e r gel-

tend. Die typische Adinole des Dornkopfs stimmt in ihrer

Zusammensetzung uberein mit einem Quarzkeratophyr -

von dieser Feststellung ging ja iiberhaupt der CJedanke

an eine magmatische Entstehung der Adinolen aus — sie

wtirde dem keratophyrischen Partialmagma entsprechen, unci

aus ihrer Zusammensetzung und der des Dornkopfschiefers

miiBte sich somit der Bestand der anderen Ivontaktgesteine

des Dornkopfs berechnen Lassen, wenn wirklich Misch-

gesteine in dem <angegebenen Sinne vorliegen. Eine der-

artige Rechnung muB nach der Beschaffenheit der Zu-

sammensetzung der vollendeten Adinole einerseits, des

Schiefers andererseits von dem Magnesiagehalt des zu be-

rechnenden Gesteins ausgehen, da MgO der Adinole fehlt.

im Schiefer charakteristisch ist; das Ergebnis der B,ech-

nung zeigt, daB die Gesteine n i c h t als Mischgesteine

angesproclien werden konnen.

SchJon der g r u n e A d i n o 1 h o r n f e 1 s der Zone I

(Anal. I), der mit seinem Eisengehalt von 4<Vo unci seinem

Magnesiagehalt von 31/3% einen sehr betrachtlichen Anted

von Schiefersubstianz auf den ersten Blick erkennen laBt,

enthalt e b e n s v i e 1 Natro n w ie die t y pise h e

A cl i n o 1 e unci in e h r T n er de als A d i n 1 e u n cl

Schiefer. Fur eine Berechnung aus Adinole und Schiefer

nicht ganz so ungunstig liegen die Verhaltnisse fur den

g r a u e 11 A. d i n o 1 h o r n f e 1 s (Anal. II und III) , aber

auch hier machen sich besonders fur Na 2 noch immer so

erhebliche Unterschiede geltend, daB die gewonnenen Zahlen
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eher gegen als fur eilie derarfcige Auffassung sprechen.

In der riachstehenden Tabelle ist das Ergebnis dieser Rech-
mmg unter Zugrundelegung bolder von dor vollendeten

Adinole aiisgefuhrten Analysen aiigosteLlt; daB audi hier

koin Misehgestein von Schiefer und Dornkop fadinole vor-

Iiegen kann, ergeben die Wert© fiir Natron. (Allen diesen

Rechnungen warden dor Ungenauigkeit dor gauzen Voraus-

setzungen entsprechend moglichst einfache Mischungs-

verhaltnisse zugrimde gelegt.)

Grauer Adinol- Mischgestein, berechnet a us 50°/

hornfels Adinole, 50% Schiefer

Dornkopf (beide vom Dornkopf)

II. III. a b
unter Zugrunde- unter Zugrunde-

legung- der Adinol- legung der Adinol-
analyse V analyse VI

SiQ2 67,1(5 70,92 69,55 70,05

TiO- 1,16. 0,50 0,48 0,44

AlW 12,74 13,06 13,69 11,90

Fe2 3 1,20 1 . 2,86 2,53

FeO 4,18 (

4,4_
2,10 ' 2,98

MgO 2,51 2,60 2,57

CaO 1.94 1,06 0,99

Na2 5,26 3,15 4,15

K2 0,76 1,54 1,18

H20-f 2,28 2,33 2,35

H20— 0,08 0,68 0,70

Eine entspreohende Ueclmung far die ubrigen Kontakt-

gesteine fiihrt vollends zu Werten, die eine derartige Auf-

fassung ausschlieBen. Sowohl die gebanderte Adinole VIII

wie der Adiniolschiefer IX enthalten mehr Natron als die

typischen Adinolen V und VI, 7,66% und 7,68% gegen-

iiber 6,19 °/o and 5,18 % der Adinolen, wahrend sie als

Mischgestein nach ihrem um 10 % geringeren Gehalt an SiO-

und ihrem hoheren Gehalt an Eisen und Magnesias die aid

eine starke Beteiligung des Schiefers hinweiaen, naturiich

viel weniger Na2 als die Adinolen enthalten mtiBten; ferner

besitzen sie viel mehr Tonerde als die Adinolen und der

Schiefer XII, 16,79 °/o und 15,78 °/o gegeniiber .13,78 % (and

10,21 o/o) dor Adinolen und 1.3,61% des unveranderien Schie-

fers, konnen also schon aus diesem Grunde nicht auf eine

Mischung dieser beiden Gesteine zuruckgefuhrt werden. Fiir

die Annahme, daB etwa ein tonerdereieherer Schiefer, wie

sie im Harz auch vorkommen, zur Entstehung der ge-

banderten Adinolgesteine und der Adinolschiefer Ver-

anlassung gegeben hatte, iiegt kein Hinweis vor; aber auch
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werin man oinen tonerdereicherein Schiefer in die Rechnuiig

einfuhren wiirde, bliebe das entsclieidende Verhalten des.

Matron vollig urierklart.

Diese Ausfuhrungen besagen natiirlich nicht, daB fur

alle Kontaktgesteine des Dornkopfs eine Bere c h n u n g
als Mischgesteine des Dornkopfschiefers mit keratophyn's'ca'ein

Magmen ausgeschlossen
1

sei; die niachfolgende Tabelle zeigt,

daB r e i n r e c li n e r i s c h eine derartige Auffassung fur

eine Anzahl hierher gehbriger Gesteine nicht widerlegt

werclen konne. Diese Kechnung ist aber zahlenmaBig nur
durchfuhrbar, wenn man annimmt, daB das keratOphyrische

.Magma auf demj kleinen Baume des Kontakts sehr ver-

schiedene Zusammensetzung besessen habe; gleichzeitig er-

weist sich — und dieser Einwand ist geradezu entschieidend

- der rechnerisch1 .gefulxden© Anteil des Schiefers bei dem
liocli entwiekelten Adinolschiefer Oder • der gebanderten
Aclinole (VIII) Und dem tonschieferahnlichen Adinolschieior

(IX) fur den mikroskopisehen Befund als vie I zu klein.

Ferner erscheint auch das Verhaltnis von Schiefer zum
Keratophyr in diesen Gesteinen an sich unwahrscheim
rich, und alien Grunclen, die gegen die Annahme eines

reinen Misehgesteins, entstanden durch Injektion eines

Partialmagmas in den Diornkopfschiefer und einfache Addi-

tion -beider Komponenten, sprechen, stehen keine zwingenden

Beobachtungen f u. r eine entsprechende Annahme gegenuber

.

Die Verschiedenheit der h y p o t h e t is e h e n P a r -

t i a 1 magmen , die durch die oben gemachte Annahme
erforderlich waren, zeigen folgende Zahlen.

Annahernd ergibt sich in Gewichtsprozenten ein Gehalt

an Feldspaten unci Quarz:

A,bit
fefdspat

Anorthit
<?
ua? -

fur die Adinole V 43i/
2 9 3> /2 42' 2 TonSS«

fiir die Adinole VI 52>/2 4 2 40y2

Der keratophyrische Anteil wiirde, wie auf Grund dor

oben angestellten Berechnungen zu erwarten ist,, nur bei

dem grauen Aclinolhornfels II dieser Zusammensetzung sich

wenigstens annahern; erforderlich ware ein Partialmagma

mit 70% Albit unci 30o/o Quarz, entsprechend 78,1 SiO-\

13,6 A1 2 3 und 8,!3 Na20. Fiir 'die iibrigen Gesteine waren
bedeutend albitreichere und quarzarmere Injektionen er-

forderlich, 900/0 Albit und 10°/o Quarz (=71,9 SiO 5
,

17,5



A !-(
) und 10,6 N,a20) fur den griinen Adiholhornfels I.

SSo'o Albit und 15o/o Quarz (78,5 Si(>-\ 16,5 AI-'O, 10,0

XarO) ii'ir die geban&erte Adinole VIII und den Adinol-

schiefer IX.

Wollte man nun auch diese Versehiedenheiten durch

schlierige Diffcrenzierimg des isaurelri Partialmagmas er-

klaren. cine Annahme, die sich nicht unmittelbar von der

Hand weisen laBt, so bleiben fur Idie einzelnen Kontakt-

gebilde, wie ioben angedeutet wurde, die teils an sich.

/um anderen Teil rwegen der Anordnung der Gesteine inner-

hall) der Kbntaktzone unAvahrscheinlichen Me n g en

-

v e r 1l a 1 1 11 i s s e vlon Ivera.toph.yr nnd Schiefer iibrig : der

dem Eruptivgestein zunachst liegende grime Adinolhornfels

wurde 40% injizierten Magmas enthalteii, in dem grauen

Hornfels miiBte der Anteil auf '50 °/o steigen und im Adinol-

sehiefer die Hohe von 75% erreichen! Auf die Unmoglich-

keit, etwa die typischen Adinblen chemisch als Mischgestein

aufzufassen, braucht kaum hingewiesen zu werden, da die

Analyse Magnesia nur in Spuren und Eisen nur in sehr

ueringen Mengen enthalt, ein Schieferanteil fiir die -Be-

reehnung slomit gar nicht eingesetzt werden konnte.

Die unter der Vora.ussetzung einer Injektion des

Schiefers durch ein schlieriges keratophyrisches Partial-

magma ausgefuhrten Eechnungen zeigt die folgende Zu-

sanimenstellung; hierfur wurden, wie ©ben erwahnt, die

fur die Hechnung gunstigsten Verhaltnisse und auBerdem
moglichst runde Zahlen ausgesucht, um atich den Schein

finer Genauigkeit bei einer auf unsieherer Grundlage be-

ruhenden Rechnung zu vernieiden.

1. A. 11. und 111. B.

(>runer
Adinol-
bornfels
Dornkopl

Mischgestein, be-
rechnet aus 60%
Dornkopfschiefer,

•1-0% eines Magmas
von 90% Albit,

10% Quarz

' iraugriiner
Adinol-
liornfels

Dornkopl'

Mischgestein, be-
rechnet aus 50 %
Dornkopfschiefer.
50% eines Magmas

von 70% Albit.

30% Quarz

Sid2 64,47 64,5 67,16 70.92 70,1

TiO- 0.70 0,5 1,16 0.50 0,4
Aisoy 15,77

Sp.

15,2 12.74 13,06 . 11,9

Fe20- 2 1 •po
( 442

• 4.18
j

2,5

FeO 4,02 3,6 3,0

MgO 3,39 3,1 2,51 2,6

Cab 1,43 0,8 1,94 1,0

ya2 5,93 5,5 5,26 4,2

K*0 1,21 1,0 0,76 1,2

H-O— 2,38 2,6 2,28 2,4

H-0 - 0,13 0,08



VIII. IX. c.
Miscbgesiein, be-
rechnet uus 25%
1 >ornk<>7)ischiefer,

75% eines Magma-,
von 85 7o Alhit.

15% Quarz

Hocb-

Adinol-
scbiefer
Dornkopf

(Gebanderte
Adinole)

SiO>
Ti02

•

APQ3
Fe2 3

FeO
MgO
CaO
Xa-0
K20
H 204-
H20—

70.75

0.1G

16,79

0.59

1.53

1.2(5

040
7.6(5

1.03

0.88

0.06

(30.51

0,37

15.78

Sp.

2,40

1,43

0.54

7.68

0,58
1.44

0,01

70.1

0.2

15.8

0.9

1.5

1.3

0.4

SO
0.4

1.1

Aus alien diesen chemisclien Verhaltnissen gent somit

hervor, claB die Umwandlung der Schiefer in die Kontakt-

gesteine stofflicli n i c li t d u rch e i n f a c li e A d d i t i o n
hervorgerufen sein kann; es nuiB, wie schon Em. Kays hi:

auf Grund seiner Aimlysen aUgenommen hat (a. a. O. S. 155),

neben der Stoffzufuhr ein erheblicher A b trans port von
bestimmten chemisclien Bestandteilen eingetreten sein. ein

Vorgang, der mit den Vorstellungen der Injektion eines

nornmlen Magmas nicht zu vereinigen ist.

Anch die mikroskopischen Merkmale, die positiv oder

negativ auf den Mechanismus der Stoffzufuhr Euckschliisse

gestatte'n, sprechen nicht fur das Eindringen eines nor-

maleii Magmas von der physikalischen Beschaffenheit eines

Diabas- oder Keratophyrmagmas. Ein kieselsaurereicher

SchmelzfluB hatte seiner Zahflussigkeit wegen einer weit-

gehenden, anch im einzelnen sehr starken Zerruttung des

Schiefers bedurft, urn diesen von zahllosen . Kliiftchen aus

aueh nur annahernd gleichmatiig durchtranken zu konnen;

die Beschaffenheit der Kontaktgesteine laBt aber im all-

gemeinen keine entspreehenden Erscheinungen erkennen.

Anzeichen mechanischer Beeinflussung vor oder wahrend
der Metamorphose sind naturlich vorhanden — bei den

Abbildungen wurden derartige Stellen bevorzugt, die auf

cine mechanische Beeinflussung' durch die Metamorphose
hinweisen; aber in der Natur walten gleichmaBig von

AchnOlsubstanz durchtrankte, in ihrer Schieferstruktur gar

nicht gestorte Massen ganz uberwiegencl vor. Lagen, in

denen Schieferbroekchen in Adinolsubstanz schwimmen (bei

Texturelle B e z i e h u n g e n.



der Beschreibung als tuffahnlich beaeichnet), treten an
Menge sehr stark zuriick und Lassen sich gar nicht rein

oiechanisch erklaren, und schlieftlich zwingen atich die ver-

einaelten Falle, in denen man nach der Betraehtung des

Handstueks an eine oelite Durchaderung rhit Eruptiv-

lnateriaL glauben kdunte. bei genauerer Erforschung zu

einer larideren Auffassung.

Auf S. 367 wurde ein Stuck eines Gesteins beschrieben
und abgebildet (Fig. 4), in dem Adinolsubstanz den Schiefei'

gpngartig durchsetzt und von der Ader aus. bisweilen den
Selnefcr verdrangend, in das Nebengestein einzndringen

seheint; im Mikroskop findet man jedqeh weder eine sc-harfe

Grenze der Ader gegen den Schiefer, noch einen stofflichen

Gegensatz der beiden makroskopisch so verschieden aus-

sehenden Substanzen. In gewohnlichem Lielit erseh.ei.nt

/.war an einer Seite der Ader der Unterschied zwischen
dem liellen Gestein der Ader und dem dunklen Schiefer

deutlick ausgiepragt, auf der andern aher sind die Uber-

gange allmahlich, der dunkl© Schiefer verliert sich in dem
liellen Gestein; bei der Untersuchung mit gekreuzten Nikols

ist jedoeh • iiberliaupt keine deutliche Grenze zwischen Ader
und Schiefer zu seheir und die Textur des Schiefers lauft

deutlich erkennbar, wenn audi verwiscbt und bisweilen

gestort, durch die Ader hindureh. Obwohl die vielfach

geschwtmgenen und geknickten Texturlinien Anzeichen
starker Beeinflussung- dieses Gesteins sind. bsweist das Ver-

halten der Adinoladern, besonders ihre auf die Erhaltung

dieser Texturlinien des Schiefers zuruckzufuhrende Streifung.

mit aller Scharfe, daG die bin z u t r e t e n d e S u b s t a n z

hi© r n i c h t a u f o f f en. e ri S p a 1 1 e n , so n d e r n

o f f e n b a r auf te k ton i s ti h ge sc h w a c h t e n P a r -

(icn des Schiefers ein ge d r u ri ge n ist.

S t r el f u n g' d e r A d i no ten.

Der zwing-ende Beweis dafur. dafi trotz der uber-

rasehenden stofflichen tbereiiistimmung' der t y pise h e n
A d i n o 1 e n mit quarzkeratophyrischen und aplitischeri

Magmen diese Gebilde nicht auf derartige Classen zuriick

-

gefiihrt werden konnen. wird durch deren Streifung ge-

liefert; sie beweist fur sich allein, dafi die Adinolen
nicht d i r e k t aus Scbmelzfl u B h e r v o r -

g e g- a n g e n sein konnen, und in Ver bindung mit
der chemise hen Z u s am m e use t z u n g\ dafi sie

keine Mischgesteine sind.



Bei der Beschreibung der typischen Adinolen vom Dorn-
k'opf wurde wiederholt und nachdrucklich auf die feine

Banderung hingewiesen, die durch das Auftreten kleiner

triiber Kornehen in parallelen Lagen sowie dureh die

wech'sel'nde KorngroBe in Verbindung mit der groBeren
oder geringeren Haufigkeit der truben Kornehen hervor-

gerufen wird unci die vielfach ihre direkte Abhangigkeit von
der SchieferfLaser erkennen laBt. Diese Streifung ist

bislier kaum beaehtet wiorden; man darf sie nicht ver-

"wechseln mit Erscheinungen, wie sie in den typischen

Adinolen seltene und wie Fremdkorper in ihnen liegende,

auch stlofflich noch teilweise in ilirer ursprimglichen Zu-
sammensetzung erhaltene dunne Lagen und Hautchen von
Tonsehiefer hervorrufen (vgl. Taf. XV Fig. 1 und 2). Viel-

fach stellen sich ,diese Lagen durch ihre Faltelung und
ihren unregelmaBigen Verlauf ,auch textunell zu der feinen

Streifung in deutlichen Gegensatz, andererseits lassen sie

bei groBerer Dicke auch in sich eine entsprechende feine

Streifung und in den vorgeschritteneren Adinolschiefern

die Beziehung dieser (Streifung zu der feinen Streifung

dei' Aclinollag^en deutlich erkennen. Nur fur diese in den

typischen Adinolen seltehen und fremd erscheinenden

Reste von Tbnschieferlagen kann die Angabe H. Rosenbuschs
ihre Geltung behalten: ,,Von der Schieferflaser i^flegt in den

Adinolen nicht viel erhalten zu sein; aus ihr stammen
offenbar die Striemen organischer kohliger Pigmente her.

deren mehr geradliniger oder zierlich welliger, bald par-

alleler, bald sich flaserig kreuzender Verlauf offenbar

durch die ursprunglich vorhandene Schieferflaser bedingt

ist" (Physiographic II, 2, S. 1305); ganz ahnlich beschreibt

F. Ziekel cliese Erscheinung, wenn er sagt: ,,Manche

Adinolen wierden von parallelen geradlinigen oder gewellten,

auch ungewohnlich flaserig verlaufenden Schniiren oder

Striemen eines wohl mehr aus Kohlepartikelchen als aus

Erzteilchen bestehenden Pigmentes durchziogen, worin ver-

mutlich noch die einzige Erinnerung an die ursprtingliehe

Schiefermasse und ihre Struktur g^egeben ist" (Petrogra-

phie II, S. 720).

Wahrend diese mehr oder weniger vereinzelten Schiefer-

flasern an sich in den typischen Adinolen als Einschlusse

des Nebengesteins in einem eindringenden Magma gedeutet

werden konnten, beweist die feine Streifung — und sie

allein — die Entstehung auch der typischen Adinolen aus

Schiefer; sie findet sich mehr oder weniger deutlich und



makroskopisch oder miknoskopisch wahrnehmbar bci alien

mir anstehend bekaunt gewordenen oder im Handstuck
zugai%lichen typischen Adinolen des Harzes, auch bei den
hellsten, dichtesten, dui'chaus massif erseheinenden Ver-

trefcern dieser Gesteine, beispielsweise bei den bisher a I s

vollig massig besehriebenen Adinolen vom Gitzhugcl . bei

Hasselfelde und aus der Gegend von Allrode. Nachdem
das Auge fur derartige Beobachtungen geniigend geschnlt

war, gelang es sogar, diese Streifung durcli Anwendung
ireeigneter Beleuchtnng bei der mikroskopisehen Unter-

suchung von Adinolen imchzuweisen, die im Handstuck
vollig dicht und massig erscheinen — besonders auffallend

war der Gegelisatz bei einer im Dimnschliff fiir Gesteine

dieser Art auffallend groBkornigen Adinole aus dem -Neuen

Gehege an der PoststraBe von Wippra nach Sangerhausen

(vgl. die Erlauterungen zu Blatt Wippra S. 52 ft, 1883 -

die LossEXschen Originalstucke waren mir durch die Gute

der PreuBischen Geologischen Landesanstalt zuganglich);

in anderen Fallen wird die Streifung sclion bei der makro-
skopischen Betraclitung eines Dunnschliffs selir deutlich,

wie bei tier im Handstuck vollig massigen. lichtbraunlich-

grauen Adinole, die (von Em. Kayser 1877 gesclilagen)

mit der Bezeichnung
, ;
Diabas-Kontaktgestein, Forstort Lindla

siidlieh Elend, Sektion Elbingerode", in der Sanimlung der

Geologischen Landesanstalt lieg
v
t. Dieses Gestein ist noch

aus einem anderen Gruncle bemerkenswert: die Streifung

wird hier hervorgebraeht durcli Anreicherung- von Blattern

und Flatsclien braunlichen Biotits in parallel en Zonen. Der
Biotit, der sicli audi auBerhalb der Zonen, in denen er

besonders haufig ist, im Gestein findet, ist in frisclien

Blattern und Teilen von Blattern stark pleochroitisch in

dunkelbraunen und hellgelben Tonen und stark doppel-

brechend; durcli Verwitterungsvorgange verliert er zunachst

die starke Dtoppelbrechiung, bleibt aber nocli deutlich pleo-

ehroitisch, um erst in einem zweiten Stadium auch den
Pleochroismus einzubuBen, ohne da.B sich liierbei seine

gelblichbraune Farbe merklich anderf.

Wegen dieser Streifung miissen somit
auch die ty pise hen Adinolen auf Schiefer
zuriickgefuhrt w e r den; sucht man aber nach dem
Schieferanteil in der chemisehen Zusammensetzung des

Gesteins, so sprechen hier die Analysenzahlen mit noch
viel groBerer Bestimmtheit, ais es bei den Adinolschiefern
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der Fall war, g e g e ii die Ann'ahme eines Mischgesteins

.

Wie die typischen Adinolen mtnJeralogisch und struktureil

den Adinolcharakter gegenuber deiii Adinolschiefern ge-

steigert zeigen, so treten bei ihnen auch die charakteri-

stischeil Unterschiede gegenuber dem Tonsehiefer im stark-

st en Grade hervor; Magnesia und Eisen sind fast nur in

Spuren vorhanclen, so daft ein auf sie begriitideter Yersuch.

den Tonschieferanteil in der Adinole zu berechnen, keinen
irgendvie erwahnenswerten Betrag ergeben kann — der
t'harakter der Analyse ist eben rein quarzkeratophyrisch;

Es hat somit ein Vorgang stattgefunden, der sicli mit der

P s e n d o m o r p liose n b rl d u n g der Minerale vergleichen

laBt; es fragt sicli nur, welcher Art von Pseudomorphosen-
bildung die Entstehung der Adinolen entspricht, und aus

w rK hen Qiiellen dierstoffe herzuleiten sind, aus denen sicli

die Adinolen aufbauen, das heiBt, welcher Anted dem
Schiefer entstammt, welcher Anted zugefuhrt ist, und was
dem Schiefer durch die zufuhrenden Vorgange gleielrzeitig

an Stoff entzogen ist.

Die Entstehungsweise der Adinolgesteine,

Die Ahnlichkeit zwischen Adinolen und Quarzkerato-

phyren ist durch die vorangehenden mikroskopischen und
ehemischen Feststellungen als eine Ko n v e r g e n z -

e*r s e heiniin g erwiesen: durch Eortfuhrung von Ma-

gnesia und Eisen aus dem kalkarmen Schiefer und Aufnahme
von. Natron und Siliciumdioxyd von seiten der primar tonigen

und glimmerigen Bestandteile des Schiefers entsteht

sekundar ein Gemenge von Albit und Quarz, das chemisch
naturlich von einem entsprechenden primaren Gemenge
nicht zu unterscheiden 'ist. Man kann daher auf Grund
der ehemischen Ubereinstfimmung die Adinolen nicht als

Keratlophyrsubstanz auffassen, aber ebensowenig darf man
mineralogisch und chemisch entsprechende Massen, die im
Diabas auftreten, auf Eindringen von Adinolsubstanz in

das Eruptivgestein zuriickfuhren, wie es 1ST. L. Bowen fur

die oben ©rwahnten kanadischen Vorkommen in seiner

Arbeit: Diabase and Granophyre of the Gowganda Lake-

District,, Ontario (Journ. of Geol., 18, S. 658 ff., 1910)

getan hat.

Der normal© Diabas dieses Gebietes enthalt rotliche.

aus Albit und Quarz bestehende mikropegmatische Putzen.

vom Verfasser „Gr a n o p h y r" genannt, die sich bisweilen
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zu erheblichen Massen anhauferi; entsprechend aus Quarz
and Albit zusammen:g"esetzte Aplitadern durchsetzen den
Diabas und den „Granophyr". Im Foot Lake Sill sinrl

diese Putzen besonders reichlich in der Nahe der an den
Diabas grenzenclen purpurroten Adinole. eines Quarz-Albit -

Mosaiks mit viel Chlorit und etwas Eisenerz. hervorgegaiagen

aus einem Sediment, dessen urspriingiiche Sbhiehtuhg dureh
wechselndeii Chloritgehalt und wechselnde KorngroBe an-

u.'deutet
t

ist ; sie haufen sieh bis zur Bildung reinen

„Granophyrs" an Stellen. an denen der Diabas in zer-

tnimmerten Schiefer eindringt. In einem anderen Toil des

u'leicheu Vorkommens folgt auf Diabas unmittelbar ein aus

AlbiteinspreUglingen und einer Grundmasse von Quarz, Albit,

chlorit und Eisenerz aufgebautes Gestein. das in die rota

Adinole iibergeht (S. 662— 6:65). Der Diabas des Lost Lake
Sill tragi erne 30' dicke vGranophyr''decke; auf sie folgt

in einer Machtigkeit von 1' ein reines Feldspatg^estein und

dann verandertes Sediment (S. 666. 667}.

Die Entstehung des ..Granophyr" erklart Yerfasser

durch die Annahme einer „still more complete recrystalli-

zation of p a r t of the adinole with the production of typical

granophyre. In other words, some of the adinole was
essentially in a state of aqueous fusion and crystallized

as granophyre. The melt thus formed was, to a certain

extent, free to diffuse into The diabase magma and gave
rise to the abundant granophyre interstices near the grano-

pttyre".

Das reiae Albitlager ist ^separated from the fluid grano-

phyre", die Aplitadern (Quarz und Albit), die Granophyr
und Diabas durchsetzen. entstehen aus clem J}more aqueous

residuum of the granophyre".

..The writer believes that the granophyre was, with

the adinole. formed by hydrothermal action of the contact;

it is an adinole which has crystallized from a Sltjate of aqueous
iusion and hence with all the textures of an igneous rock'*

(S. 674).

Nach dieser Auffassung X. L. Bowexs mufiten somit

die aus dem Diabas eindringenden hydrothermalen Massen
das Sediment vollig verflussigt und gleichzeitig alle nicht

zum Aufbau von Albit und. Quarz geeigneten Stoffe fort-

gesehsafft haben; ein Teil der verfltissigten Masse ist dann
durch ,.Transfusion" im Sinne Harkees in das Diabasmagma
eingedrungen und hat dort die Granophyr-Putzen hervor-

gerufen, aus der verfltissigten Adinol-Granophyrmasse hat



428

sieh durch Differentiation das reine Albitgestein gebiidei,

unci die aus Quarz und Albit bestehenden Aplitadern, die

Granophyr und Diabas durchsetzen, sind aus dem wasser-
reicheji sauren Rest des Granophyrs entstanden, also aueh.

wie die Putzen, aus dem Hangenden in den Diabas ein-

gedrangein'.

Diese Vorstellungen enthalten eine Fulle von theore-

tischen Schwierigkeiten, auf die wbhl nicht im einzelnen
hingewiesen werden muB. Schbn die Beseitigung der im
Schiefer enthaltenen zweiwertigen Metalle, des Kali und
des Uberscliusses der Tloherde ist sehr schwer zu ver-

stehen, besonders wenn so machtige Gebilde wie die 30'

dicke Granophyrdecke in Betracht kommen. Auch das Ein-

dringen der „Granophyr"flussigkeit in das zahflussige

Diabasmlagma ist schwer vorstellbar. Bowen denkt unter

Bezugnahme auf A. Hakkee, an „transfusion", obwohl
iHaeker an der von Bowen angezogenen Stelle

(The Natural History of Igneous Bocks, S. 304, 305,

London 1909) die Umwandlung der Schiefer zu Adinolen
unter Bezugnahme auf Em. Kayseb, und vollig in seinem
Sinne durch „a transfusion of material by the medium of

aqueous solutions" aus dem Magma in die Schiefer erkiart.

Alle Erscheinungen erkiaren sick viel einfacher durch die

Annahme eines sauren Partialmagmas, das zum Toil fur

sich alle in kristallisiert (,,Granophyr"), gelegent'lich ein

Mischgestein mit dem Sediment biidet (das plorphyrische

(J ostein mit den Albiteinspreinglingen) und schlieBlich im
pyrohyda.togenen und hydrothermalen Zustand die Sedimente
in Adinolen umwandelt — dieser Auffassung wider-

sprechende Erscheinungen sind aus der Besclireibung nicht

zu ersehen. Tatsachlich hat auch E. E. Hobe nachgewiesen
(Differentiation Products in Quartz Diabase Masses of the

Silver Fields of Mpissing, Ontario, Economic Geology jVI

= American Geologist XLII, S. 51 ft, 1911), daB chemisch

zwischen der Zusammensetzung des Granophyrs einerseits,

der Diabase und der Schiefer, in die die Diabase ein-

gedrungen sind, andererseits keinerlei Beziehungen be-

stehen; in alterjungster Zeit ist schlieBlich auch K L.

Bowen zu einer starken Einschrankung seiner Annahmen
liber die EntstehuUg des Granophyrs unci der Adinole durch

Materialaustausch zwischen Diabas und Sediment gelangt.

Er betraehtet jetzt den Granophyr als sauren Best des

basischen Magmas, in diesem entstanden jdurch Kristalli-

satLonsdifferentiation; immerhin nimmt er auch jetzt noch



einen Stoff aus tau sch zwischen Granophyr unci adinoli-

siertem Sediment an, urn den Natronreichtum der Randzsone
/.u erkiaren (The Later Stages of the Evolution of the

Ignetous Rocks. .Journ. of Geol. Supplement zu XXIII, 1915).

Zufuhr und Abfuhr von Substanz erklart sieh nach un-

seren geologise] icn Erfahrungen am ieichtesten durch Mit-
w irk u n g v o n W a s s e r , und dieser Annah'me bedieht
sieh auch die auf die chemise he Zusammensetzimg
der Diabaskontaktgesteine gegrundete genetisch'e Deu-
tung Em. Kaysers, die bier nur soweit besprochen werden
soli, als sie sieh auf die Glieder seiner „sauren Reihe"
bezieht. Die von ihm angenommene .,basische' Reihe"
kommt fur die Do'rnkopfgesteine nicht in Betracht; die

Frage, inwieweit einei derartige Zweiteilung berechtigt ist,

kann dalier hier unerortert bleiben und soli erst bei der

Besprechuiig der Spilosite in einer spateren Arbeit ge-

priift werden (a. a. O. S. 149 ft, bes. S. 152 ff.).

Em. Kaysek geht aus von der Annah'me, das Diabas-

magma habe sieh wahrschJeinlich im ,,Eruptionszustande in

einem vom heifien Schmelzflusse weit entfernten, stark durch-

vrasserten Zustan.de befunden. . . . Drangen aus dem durch-

wasserten Magma heifle, mit mannigfachen Stoffen, in

unserem Falle besonders mit dem chemisch so wirksamen
yatronsilikat beladene Wasser unter hohem Druck in die

aiigrenzenden Sedimente ein, so scheinen1 alle Bedingungen
selbst zu viel tiefgreifenderen Veranderungen, als sie in

unseren Kontaktgesteinen vorliegen, gegeben zu sein. Denn
die gewaltige umbildende Kraft des iwarmen oder iiber-

hitzten, mit Alkali-Karbonat oder -Siiikat impragnierten

Wassers ist aus Hunts und Daubeees Versuchen hin-

langiich bekannt. Quelltatigkeit in Begleitung und als

Naehspiel der Diabaseruption hat vielleicht durch lange

Zeitraume gewirkt. Dabei war moglicherweise die Tem-
peratur dieser Quellen gar nicht einmal uiigewohnlich h)och",

da „chemi3che Neubiidungen sehr wahrscheinlich durch

einen noch vesentlich plastischen Zustand des Sediments

erleichtert" wurden (a. a. O. S. 161).

In noch hoherem Grade als Em. Kayser mochte K. A.

Lossen in seinen fruheren "Arbeiten die Adinolisierung von

der eigeiirlichen Intrusion zeitlich getrennt annehmen und

als einen im modernen Sinne p o s t v u 1 k a n i s c h e n Vor-

gang betrachten. In seiner bekannten Abhandlung „Uber

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1917. 28
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den Spilosit unci Desmosit Zinckens" (Ztschr. Deutsch.
GeOl. Ges., 24, S. 701 ff., 1872) fiihrt er aus: „Es fallt

mir schwer, mit Kayser audi die halieflintartigen Adinolen
in reinster Ausbildung fur umgewlan-delte Schiefer zu

halten, ich denke lieber dabei an direkte Neubildungen aus

heiBen Quellen, die auf der durch Zusammenziehen der
erkaltenden Eruptlvmasse erweiterten Gesteinssclieide

zwischen Nebengestein und Diabas spielten, und teils auf

dieser Gesteinsscheide direkte Absatze erzeugten, teils"

zwischen die Schichten des Nebengesteins eindringend,

dasselbe impragnierten und hierdurch seine Umwandlung
stofflich beeinfluBten". (S. 743.) Fur Em. Kaysers Auf
fassung, nacli der „die stoffbeladenen Wasser urspriinglich

ein Teil des Diabasmagma" gewesen seien, scheinen ihm
„ber der sehr konstanten chemisehlen Zusammensetzung der

Harzer Diabase hinreichend Beweise nicht gegeben" (S. 743).

Das Bestreberi, die stbfflichen Anderungen im Diabas-

kontakt n i c h t auf magmatische Einwirkungen zuriiek-

fuhren zu niussen, und die Ergebnisse seiner grundlegenden
Eorschungen iiber Dyiniamometamorphose veranlaBten K. A.

Lossen in den spateren Jaliren zu einem geistreichen, aber

nicht bewiesenen Erklaiungsversuch. Im ersten Teil seiner

Studien an metamorphischen Eruptiv- und Sedimentgesteinen,

erlautert an1 miknoskopiscben Bilderni (Jahrb. d. Geol.

Landesanst, f. 1883, Berlin, 1884, S. 619 ff.) erwahnt er bei

Besprechung der Diabaskiontaktmetamorphose „Umsta/nde,

die darauf hinweisen, daB auf die ursprungiiche Kontakt-

metamOrphose noch eine Dislokationsmetamorphose gefblgt

sei" (S. 622, Anm.); daB auf diese Einwirku'ng der Dis-

lokationsmetamorphose nach seiner Auffassung die (stoff-

liche Anderung der Diabaskontaktgesteine zuruckzufuhren

sei, zeigen seine Ausfuhrivngen bei der Besprechung eines

stofflich nicht veranderten „im Kontakt mit dem doleri-

tischen bis diabasisehen Melaphyr des Schaumberges bei

Tholey zu Hornschiefer umgewandelten Schiefertons der

Lehaeher Schichten" (Ztschr. Deutsch. Geiol. Ges., 39, 1887,

S. 507). Hier stellt er die Diabaskontakte im stark gefalteten

Harz in scharfen Gegensatz zu dieser Kontaktbildung „im

relativ wenig gestorten Flozgebirge" (S. 509): „Quarz,

Kalkspat, Albit, Chlorit, lichter Glimmer, uralitische Horn-

blende, Sphen, Until, Eisenglanz usw., 'die Mineralien der

Diabas-Kontaktgesteine der stark gefalteten Schiefergebirgc,

sind so deutlich Zerlegungsproclukte des Diabas selber, daB

die Annahme, sie seien auf dem Wege der JRegional-



metamorphose an Stelle der ursprunglichen Substahz der
\mveranderten Dianas -Kontaktnietamorpliose gotreten, un
^gezmaigen erscheinjen niui.V (S. 510).

Es war Losses nicht vergonnt, den angedeuteten Ge-
clanken welter auszufuhren, and so kann man nicht er-

messen. auf welchem Wege er die zahlreiehen. seiner

Auffassung entgegenstehenden Schwierigkeiten aus dem
Wege geraumt hatte8

). Diese Schwierigkeiten sind geringer,

weiin audi nicht zn untersohatzen. bei den Spilositen unci

Desmositen
;

gegen cine derartige genetische Auffassung
der Adinolcn spricht, urn nur einige Punkte anzufuhren. mit

alter Bestimmtheit die chemische Zusammensetzung der

Losiuigen. die sich auf dem von K. A. Lossex angenommenen
Wege bei der Dynamometamorphose aus Diabas bilden

konnen, im Vergleich zur Zusammensetzung der Schiefer

einerseits, der AdmOlen andererseits. ferner die scharfe

Grenze zwischen Diabas und Adinolen. das Fehlen alter

fibergangserscheinungen im Diabas, und schlieBlich der

geringe Wirkungsbereich sowie die uberraschende Gleich-

mafiigkeit der Einwirkungen bei verse hie denen und
der schnelle Weehsel der Art der Beemflussung bei dem
gleichen Vorkommen, die man den von Lossex angenom-
menen Losungen zusehreiben mufjte, ohne fur diese auf-

fallenden Erscheinungen cine Ursache angeben tax konnen.

Auf Grund cler Ergebnisse der hier vorgeiegten Unter-

suchungen an den Gesteinen des Dornkopfs mochte ich im

3) Die Neigung, das abweichende Verhalten des Diabaskontakts
auf dynamometamorplie Yorgangc zuriickzufuhren, war zu jener

Zeit offenbar weit verbreitet. In seihem Werke iiber die Mi-
ne rati en der siidnorwegischen Augitsvenite (Ztsehr. f. Kristallogr.

1(3, 1890) berichtet W. C. Brogger, er habe sclion 1886 auf

Grand seiner Untersuehimgen des Solvsbergkontaktes die Ver-
mutung ausgesprochen, ,..claB die 'namentlich aus dem Harze
(Ivaysee. Lossex) und dem Ruhrtale (Schexck) beschriebenen
abweichenden Kontaktmetamorphosen an Diabasgesteinen sich

wahrscheinlich zum -vresentliehen Teile als nicht durch Kontakt-
metamorphose, sondern durch Begionalmetamorphose gebildet

ergeben ^Yurden" (S. 22, Anm.), und vielleicht hat auch G. Gretm
eine ahnliche Vorstellung, wenn er bei der Beschreibung der

..Diabaskontaktmetamorphose zu "Weilburg a. d. Lahn" zu dem
Ergebnis kommt. der Diabas konne ..erst nach Aufriehtung

der Schichten seinen veranderten EinfluB auf die Nebengesteine
dadurcji geltend gemacht haben. daB er aus ihnen durch Ee- und
Xa-Zufuhr unci durch Umkristallisieren Kontaktgesteine bildete.

die den von G-ranit bekannten ahneln, wahrend er sich selbst

Limwaiidelte in ein viridit- und leukoxenhaltiges Gestein" (XTeues

Jahrb. f. Min. 1888 -I. S. 31).
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Gegensatz zu K. A. Lossen fur die Frage nach den Or -

sac he n die r A d i n o 1 i s i e r u n g iiber die Auffassung
Em. Kaysers noch hinausgehcn und einen i n n i g e r e n

Zus a m m e n h a n g m it d e n m a, g m a t i s c h e n V o 1
• -

g an gen annehmen, auch naehdeni loben der Nacliweis

gefuhrt wurde, daB die typischen, nur aus Albit und. Quarz
aaifgebauten Adinolen weder als Salband eines gemischten

Lagerganges, nOeh als Mischgesteine, entstanden durch

Eindringen der sauren Salbandmasse Oder saurer N"ach-

schiibe in das Nebengestein, gedeutet werden konnen.

Gegen die Annahme Em. Kaysers, daB wesentlich

in it N a t r iu m k a r b o n a t Oder N a t r i u m s i 1 i k a t

b e 1 a d e n e s W a s s e r die Umwandlungen hervorgebracht

babei, sprechen verscliiedene Tatsachen : in erster Linie die

Zuria hm e der T oiler de in einigen Kontaktgebilden,
sodaiin die e n g e B e g r e n z u n g d e r K o n t aktzon e

in Verbindung mit der iiber a us s t a r k e n V e r a n d e -

r u n g e i n zelner T e i 1 e unmittelbar am Diabas oder

dessen Nahe, ferner die Erscheinungen, die auf ein A u f -

1> 1 a 1 1 e r n ci e s S c h i e f e r s wahreiid und durcli die

Adinolisierung hinweisen. und schlieBlich das Auftreten der

A d i n o 1 ho r n f e 1 s z o ne des DOrnkopfkontakts mi-
ni i 1 1 e 1 b a, r a m D i a b a s und i h r e Verschie d e n -

heit von den eigentlichen Adinolen.

Die groBe Fluiditat des Wassers bei ho hen
Temp er at ure n muBte, wenn ausschlieBlich uberhitzte

wasserige Losung in erne Schiefermasse hineingepreBt wird,

eine raumlich! viel groBere Verbreitung der durch das

Wasser hervorgerufeneti Erscheinungen veranlassen, und
der haufig sb scharfe Gegensatiz zwischen den typischen

Adinolen und den anderen G esteinen des Kontakthofes

ware unverstandlich; ebenslo finden die A.nzeichen gewalt-

samen Eindringens, Storung und Aufwolbung sowie Falte-

lung der Sehieferflaser, durch diese Annahme keine Er-

klarung. Umgekehrt ist, selhst wienn man von den oben

ausgefuhrten, bei der Reclinung sich ergebenden Scliwierig-

keiten und Gegengrunden absehien will, ein saures
k e r a t o p h y r i s c h' e s Magma viel z u zahfliissig,
als daB man i'hm ein im allgemeinen ruhiges Eindringen und
Durchtrankeii des Schiefers zuschreiben konnte.

Das erforderliche MaB von Fluiditat, das ein Eindringen

in den Schiefer und dessen Durchtrankung ermoglicht, und
gleichzeitig aiisreichende Viskositat, die allein die Be-



sclirankiing a.uf eine schimal© Zone unci den schnellen Ab-
fall der Wjrkung nach auBen verstandlich machen kami,
erhalt man durch die Annahme eines wa s s e r r e i c he n
u n d d a <l u r c hi v e r h a 1 1 n i s m a B i g 1 e i e h t -

fliissigen Teilmaiigm as , das aber von einer*wasse-

rigen Losiing nocli weit entfernt ist. Ich mochte annehmen,
daft die Masse bei ihrem Eintritt in den Schiefer nach
ihren physikalischen Eigenschaften sich an der Grenze des

pegmatitischen Zustandes gegen den pyrohydatogenen be-

fand, weiter nach auBen in den hydrothermalen ubcrging
unci stofflichclen „fumaroles granitiques" Elie de Beaumonts
(vomj Jahre 18.46/47) nahestand; clerartigen Massen wurden
fcatsachlich die Eigenschaften zukommen, die A. Michel-
Levy nach meiner Auffassung zu Unrecht alien seinen

magmas purement alcalins zuschreibt, magnesiafreien Ge-

steinen. die wenig, vielfachi gar keinen Kalk enthalten

unci nicht selten NatronuberschuB aufweisen: diese wirk-

lichen „fumer|olleS alcalines, alumineuses et silicieuses . , .

essentieliement mobiles et susceptibles d'injections subtiles.

semblent destines a etre entraines par les disSolvants et

les mineralisateurs et transpor-te's a la fac;on des solutions

liquides ou meme des gaz volatils." (Bull. soe. geol. de

France, serie 3, 55. S. 326, bes. S. 369, 1903; uber diese

Verlialtnisse vergleiche ferner Comptes renclus CXLIV
Paris 1907, S. 603, sowie die Darstellimg in L. Milch,
Die Systematik der Erupt!vgesteine II, Fortschritte der

Mineralogies 4. S. 175 ff., bes. S. 179 unci 201, 1914).

Duron diese Annahme lassen sich zwangles all die

\ < rwickelten unci teilweise sich semeinbar widersprechenden
Erscliednungen im Konta.ktgebiet des Dornkopfs erklaren.

Am auffallendsten war die Tatsache, daB der dem
Diabas zuniichst liegende und texturell starkst umgewandelte
griine A d i n o 1 ho r n f e 1 s durch seinen hohen Gehalt an
Eisen imd Magnesia, durch das Ansteigen der Tonerde

(3% mehr als der unveranderte Schiefer) unci den niedrigen

Wert fur Siliciumdioxyd chemisch am wenigsten Adinol-

ziisammensetzung aufweist — er ist im wesentlichen ein

»n clem nicht ubermaBig sauren, albitreichen Partialmagm.i

injizierter Schiefer, der unmittelbar neben dem lntrusions-

gestein am starksten erwarmt wurde unci der von dem
hier noch ganz heiBen, daher verhaltnismaBig leichtfliissigen

vvasserneichen SchmelzfluB gleichmaBig' durchtrankt wurde.

Ea soli nicht behauptet werden, daB l>ei der Bilclung dieses
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Mischgesfceins gar kein Stoffaustausoh und keine Wegfuhrung
(Kirch den pyriohyda.togenen Rest stattgerunden liabe

cine Mitwirkung dieses Vorganges ist sogar audi hier wahr-
scheinlich, a.ber er hat keineswegs eine so bedeutende Rollc

gespielt wie bei der Biidung der Adinolsehiefer und vol lends

der typischen Adiniolen. Wie oben gezeigt wurde, laBt

sich das Gestein als Mischgestein von 60% Schiefer and
40% eines Albit-Quarzmagmas (mit 90% Albit, 10% Quarz)
berechnen; daB ein besehraiikter Stoffaustausoh start

-

gefunden hat, zeigen die n alien Beziehungen zu dem saurerem
gr a ue n, schion den A.dinolschiefern mi her stehenden
A d i n o 1 ho r n f els, der mit seinem geringeren Gehnlt

an Magnesia und Tonerde und seiner groBeren Quarz

-

fuhrung sowie seinen chemischen, strukturellen und tex-

turellen Beziehungen zu Adiiiolschiefern auf starkeren

Austausch hinweist und, als Mischgestein berech.net, zu

umvahrscheinlichen Zahlen i'uhi't.

In nioch viel hoherem Grade gilt dies von der g e -

b a n d e r t e n A d i n o 1 e (A n a 1 . VIII) un< I von den

eig entire h e n A d i n o 1 s c h i e f e r n (A nal. IV und IX )

.

die bei starker Natronzunahme und Steigen des Siliciuni-

dioxyds so wenig Eisen und Magnesia enthalten, daB eine

Erklarung oline Stoffaustausoh wegen des scharfen Wider-

spruchs mit dem mikroskopischen Befund sich von vorn-

herein verbietet. Andererseits zeigt das betrachtliche Stei-

gen der Tonerde, daB lauch hier nebeii dem vorwaltenden,

aus Tonschiefersubstanz durch Aufnahme von Natron und

Siliciumdioxyd entstaiidenen Albit ein anderer Toil des

Aibits den eindringenden Masseii unmittelbar eritstammen

muB
;

Fortfuhrung von Magnesia und Eisen, der ' eine be-

trachtliche Ztmahme des Nations gegenubcrstcht, vermag
fur sich allein eine Zunahme der Tonerde um 3% nicht zu

erklaren. Je mehr sich das Produkt der Metamorphose

der t y p i s c h e n A d i n o 1 e nahert, desto mehr wird

Magnesia und Eisen fortgefuhrt und Siliciumdioxyd auf-

genommen, und desto mehr t r i 1 1 d e r m a, g rn a t i s e h

g e b ilele t e A. 1 b i t hi n t e r d e m a, us don T o n -

subs tan z en des Schiefers durch Zufuhr une-

ven Natron entstaiidenen zuriick, um bald ganz

zu verschwindein, was sich durch starkes Sinkeii der Ton-

erde bemerkbar macht (Anal. V, VI und VII): alle fur die

typische AdinOle charakteristischen Eigenschaften klingen

ab in den weniger stark veranderten, vom Diabas weiter

entfernt liegenden Schiefern, wie sie die Zone III enthalt
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Die Metamorphose laflt sicli somit bei idem Vorkommen
am Dornkopf auf z-wei genetisoh zusamijienhangende und
miteinander in Vj^bindung stchende, aber doch unfcer-

^on'cidbare W i r k tin gen d e r Diabasinjektion
zurik-kfuhren, eine liiehr magmatische Beein-
f lussu n g d u v c 1l e i 11 s a ures.P a r t i a I m a gm a v o n
a p I i t i s c h ie r Z u s a, m m e n s e t z u n g , die sicli in dem
A d i n o 1 hornfels am starksten auJoort, und eine m e h r

p y r o h y d a t o ge n e E i n w i r ku n g; , die sicli am feinsten

bei der Bildtmg der he Hen typisclien Adinolen
geltend macht. Beide gehen mit der Entfernung vom
Diabas mehr und mehr in eine hy drot lie r male Be -

e i n f 1 u s s u n g d e s S c h i e t" e r s liber, die sicli, wie
vorgreifend bemerkt werden soli, texturell durch Hartung
oder S p i lo si t bi 1 d un g audi bed ch'emisch nicht mehr
erheblich vcranderten Gesteinen zu erkennen gibt und ganz
alhnalilich zu den nicht kontaktmetamorph beeinfluJBten

Scliiefern hinuberfuhrt. DaB die magmatische Injektion

unmittelbar am Diabaskiontakt ilire starksite Wirkung aus-

ubt
;

ist selbstverstandlich; dafi auf sie nicht unmittel-

bar eine aus typisclien Adinblein bestehende Zone der

starksten pyrohydatogenen oder hydrothermalen Einwirkung
floigt, spricht ebenso wie die gangformige und putzen-

artige Einlagerung der typisclien Adinolen in Adinol-

sehiefer von verschieden vorgeschrittener Entwicklung fiir

reine gewisse raumliclie Unabhangigkeit beider Arten der

Einwirkung innerhalb eines beschrankten Gebietes. Die

rypischen Adinolen sind offenhar aus Gesteinspartien ent-

standen, in denen eine besonders leiclite Zirkulation ein-

dringender pyrolrydatogener Massen moglicli Avar; sie ent-

spreehen somit vollkommen den kleinen Adinol,,einlage-

rungen" in Schiefem, wie sie ant' S. 367 beschrieben und

abgebildet wurden, und schlieBlich auch den wesentlich

mikroskopisch wahrnehnibaren Lagen und Flecken reiner

Adinolsubstanz in den Adinolschiefern.

Versucht man nun. sicli eine Vorstellung von der

Beschaffenheit d e r in die S c h i e f e r e i n d r i n g e n d e n

'Massen zu bilden. so erkennt man sehr bald, daft

man mit einem d u r c li w a sserten a p 1 i t i s c h e n

Spa 1 1 u n g s p r o d u k t n i e h t auskommt. In einer der-

artigen Masse niliBte, ganz unabhangig 7 von dem Gehalt

an Wasser (und an Mineralisatoren, wenn man deren An-



w-esenheit aainehmeii will, obwohl sick in den veranderten
Gesteinen keine Anzeiclien vion ihiien finden), audi bei dor

Annalime groBten ILeichtums an Na^O jedem Molekel Na-O
©in Molekel Al-O 3 (oder Ee2Os

, das hier nicht in Fragc
kommt) entsprechen; es bliebe dann unverstandlich, daft

durch ein solches Magma tonerdereiehere Bestandteile des

Scliiefers, wie es die tonigen und glimmerigen Substanzen
sind, in Albit umgewandelt werden sollten, olme daB sich

gleichzeitig, entsprechend den Vorgangen in kontakt-

metamorph ohne Stoffzufuhrung ummineralisierten Ton-
scliiefern, reine Tonerdesilikate oder gar Korund bilden

wiirdjen. In den eindringenden Massen muB somit ein

t) b e r s e h ufi von N la t r on u b e r die T o n e r d e vor-

handen gewesen sein; dabei kann unentschiedeu bleiben,

ob das Staminagma ides Diabases und der sauren Massen
schion einen NatroniibersclmB enthalten bat oder nicht9

)
—

wialirscheinlicher scheint mir aus verschiedenen Griinden

die Annalime,, daB erst die Spaltung in das basische kalk-

tonerdereiche Diahasmagma und den natronreichen sauren

Anteil den NatronuberschuB in diesem hervorgerufen hat.

Diese Annalime hebt nicht nur die Schwierigkeiten

fiir die Berechnung der Gesteine des AdinOlkontakts auf

die Menge des zugefuhrten Niatrion entspricht eben n i c h t

der sich aus ihr ergebenden Menge des eintretenden

9
) Beide Annahmen sind mdglich, kommen aber nicht nur

fiir die .Bolgeersclieinuiigen im vorliegenden Pall, sondern auch
theoretisch im letzten Grande jauf dasselbe hinaus. Ganz all-

gemein kann in einem [Magma ohne NatronuberstehuB die Bildung

basischer Plagioklase und tonerdelialtigen Augits so viel Tonerde

beanspruchen, daB im sauren Bestanteil ein NatroniiberschuB

vorhanden ist; andererseits wiirde ein Magma mit Natron

-

iiberschuB immer wieder ein Spaltungsprodukt eines urspriing-

liehcren. sicker keinen NatroniiberscliuB besitzenden Mag-
mas sein. Einen NatroniiberschuB in dem hier angenommenen
Sinne besitzen zweifellos die an Sodalith, Cancrinit und vcrwandten
Mineralen sehr reichen Gesteine; ein reicliliches Vorkommen von

Na im Magma, das bei der endgiiltigen Verfestigung nicht im
Gestein festgehalten wird, beweisen die Chlornatriumexhalationen

yulkanischer Gesteine ebenso wie der iiberaus weit verbrei-

tete hohe Natriumgehalt juveniler Thermen. Anzeiclien. die fiir

die Harzer Diabase eine entsprechende Annalime gestatten, solleir

an einer anderen Stelle dieses Aufsatzes besprochen werden;
hier soil nur clarauf hingewiesen werden. claB derartigen. in

ihrer quantitativen Bedeutung vielfach stark unterschatzteii Vor-

gangen indirekt Avohl das M e e r w a s s e r einen T.eil seines
N" a t r i u m s verdankt.
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Keratophyraia^mas, ebensowenig' die Mengeder Magnesia und
dt's Eisens dem Scliieferanteil — , sie erklart anch dicoben hoi

der Beschreibung dor G-esteine mehrfach hervorgehobene
EHgentumlichkeit des Gefuges, daB gerade an und in Resten
der Tonschieferflaser sich Albit in verhaitnismaBig groBeren
Individuen mit Viorliebe gebildet hat. Audi die Tatsache,

daB der unmittelbare Kontakt, der griine Adinolhornfels,

chemisch wieniger stark verandert ist als weiter entfernt

[iegende Schiefer, und daB er gleichzeitig in seiner

Zusammensetzung ein tiberwiegen der Mischgesteinsnatur

uber den Adinolcharakter zeigt, wird jetzt verstandlich

:

die Impragnierung durch die zwar infolge ihres Wasser-
gehaltes verhaitnismaBig leicht flussige, aber in ihren

Ibrigen Eigenschaften hier einem gewohnlichen Magma,
iioch recht nahe stehende elndringende Masse bewirkte

eine schnelle Urn- und Neukristallisation, die dem wasse-

rigen Anteil keine lange Einwirkung bei der Umminerali-
sation gest-attete, so daB Eisen |und Magnesia dem sick' auf

diesem Wege bildenden Hornfels in betrachtlichem MaBe
erhalten blieben. Die Kiompaktheit (des auf diese Weise
entstandenen Hbrnfelses verhinderte sodann den Durchtritt

von Massen, die spater aus dem Diabasmagma in da-s

Xebengestein einzudringen strebten; diese muBten sich

andere Wege suclien und wirkten daher auf entfernter

tiegende Schiefer, die gleichzeitig oder aucli schon friiher

durch den nicht im Horufels festgehaltenen, natron- und
vvasserreicheren Anteil der zuerst eindringenden Massen
beeinfluBt sein konnten.

Die hier vertretene Auffassung wiirde eine starke Sttitze

[lurch den Nachweis erhalten. daB N a t r o n u n a b h a n g i g
von T oner d e . wenn moglicli auch u n a b h a n g i g
von SiO 2 aus dem Magma in Schiefer tatsachlich

eingedrungen ist. Es soil hier davon abgesehen werden,

die chemische Zusammensetzung gewisser Spilosite (und

Desmosite) als Beweis anzufuhren', da diese Gesteine einer

spateren Bearbeitunlg vorbehalten bleiben; um so erwtmschter

vviar das Auffinden eines S e h i e f e r e i n s c h 1 u s s e s i m
Diabas, dessen Untersuchung in roller, auf petrogra-

phischem Weg uberhaupt erreichbarer Scharfe den Nachweis
Njestattete, daB i m M a g ma dieses D i a b a s e s von
i I e n ti b r i g e n Be s t a, n id t e i 1 e n u n a b h a n g i g es,

sich gewiss e r m a B e n s e 1 b s t a n d i g be w e g e n d e

s

X a, 1 1' b n vorhanden war.
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Zunahme von Natron in e i h e ni S chief ef-
E i n sc h 1 u 6 '

i m D i a b a s.

An der Strafie von Allrodo nach Treseburg 1st im Tal der
Luppbocle unmittelbar an der Grenze des Blattes Hasseifelde
gegen Blatt Blankenburg in einem kleinen Steinbruch ein

Diabas aufgeschlossen. der eiincn li/3 m langen unci % m
breiten E i n schl u B v o n g e h a r t e t e m Schiefer ent-

lialt — die dritte Dimension der eingeschlossencn Scholle

war nicht festzustellen. Der Diabas ist urn den Einschlufi

deutlich feinkorniger, der EinschluB selbst ist dunkel.

Schieferigkeit ist kaum nioch vorhanden, hingegen be-

obachtet man bei sehr aufmerksamer Betraehtung in der
dichten, stumpfen, einen sehwachgrunliehen Ton en't-

haltenden grausehwarzen Hauptmasse rein schwarze, mehr
an Tonschiefer erinnernde Lagen, die auf giinstig ver-

witterten Oberflachen runzelige Beschaffenheit aufweiseh.

Ungefahr 200 Schritt talabwarts, schon auf Blatt Blanken-
burg, stent ein deutlich schieferiger, dunkel g r a u e r

T o n s c hi e f e r an, der auf Schiefer- und Kluftflachen

dunkej.bra.un verwittert ist. Das Gestein besitzt deutlich

transversa le Sehieferung; im Querbruch erkennt man quer
zur Sehieferung in einer vlorwiegendem etwas helleren und

mehr sandigen Masse glattere schwarze Lagen, deren Verlauf

man, nachdem man sie im Querbruch gesehen hat, auch auf

clem runzeligen Hauptbruch infolge ihrer etwas groBeren

Neigung zur Verwitterung als mehr oder weniger parallele

Furchen verfolgen kann. Auf aiigeschliffenen Flachen des

Querbruches, auf denen die Schieferigkeit und die durch sie

hervorgerufenen Verwitterungserscheinungen nicht mehr zur

Geltung kommen, erscheinen beide Gesteine durchaus gleich;

Die ursprungliche U b e r e i n s t i m m u n g d e r

S c h o 1 1 e ni it d e m ansteh e n d en S c hi e f e r la Bt

sich nun durch das mikroskopische Stadium der Textur

beweisen. Oharakteristisch fur den anstehenclen Schiefer

ist der Wechsel der etwas sandigen helleren und der dunklen

Lagen, ferner seine ausg^epragte Transversalschieferung

unci schlieBlich die Faltelung der einzelnen Schieferblattcr.

die diuch das Yorhandensein mehrerer Schieferungs

-

richtungen herviorgebracht wird unci besonders deutlich!

in den sandarmsten Lagen zu erkennen ist. In der umgewan-
delten Schblle sincl alio drei charakteristischen Merkmale
des unveranderten Gesteins nachweisbar, wenn auch der

primare Gesteinswechsel besser zu erkennen ist als die

vielfach durch die Umkristallisation ganz oder bis ant



439

Andeutungen geschwundene Schieferung; doch Lassen

einzelne sandarme Lagien die ursprurigliche Schieferung
nocli deutlich erkennen und weisen "dann Transversal-
schieferung und Runzelung ganz ebenso wie der un-
veranderte Schiefer auf. Da beide Gesteine (cvnev seUr

j
Feinkornig sind, erscheinen sic in gewohnlichem Licht und
bei schwacher VergroBerung audi im Diinnschliff recht
ahnlich; das Bild andert sich jedoch sofort, wenn man
im polarisierten Licht und mir starkeren Vergrofierungen
die minerajogische Zusammensetzung vergieichrt

Der anstehende Schiefer besteht hauptsachlich
aus Chlorit und hellem Glimmer in feirisehuppigem Gemenge,
in dem regellos und bisweilen quer gestellt groBere Streif-

chen und Putzen von hellem Glimmer so wie kleine Quarz-
kornchen liegen; die schuppige Hauptntasse erscheint

dunkel gefarbt durch fein verteilte brganische Substanz
und Eisenerz. Die blatterigen Gemengteile und besonders

die dunkel farbenden Substanzen schlieBen sich ferner zu

zahllosen dunnen und diinnsten dunklen Strangen und
Hauten zusammen, die durch ihren Veriauf die verschiede-

nen Schieferungsrichtungen zur Anschauung bringen, und
von denen vielfach eine braunliche Verfarbung des Ge-

steins, besonders des hellen Glimmers ausgeht; ihre Zu-

sammensetzuhg wechselt, und bisweilen schemen die

diinnsten ausschlieBlich oder wenigstens vorwaltend aus

Eisenerz zu bestehen. Das Giestein ist mithin als s e hr
f e i n s c h u p p i g e r q u a r z a r m e r (

' h 1 o r i t-G limine r-

schiefer zu bezeichnen.

Im Gegensatz hierzu ist der ErnschrluB nach seiner

inineralogischen Zusammensetzung ein Chlorit- A Lbi t -

ge stein; heller Glimmer fehlt ganzlich, und das Gestein

besteht wesentlich aus sehr feinkornigem Chlorit und sehr

kleinen, farblos durchsichtigen, unregelmafiig gestaltehm

Kornchen, an denen infolge ihrer geringen GroBe auBer

ziemlich niedriger Licht- und Doppelbrechung keinerlei ^

Merkmale wahrzunehmen sind. Inter ihnen lassen sich

nur die groBten mit starksten VergroBerungen als optisch

zweiachsig erkennen — daB sie Albit sind, ergibt sich Uii-

zweideutig aus der Analyse. In diesem Gemenge von

< 'hlorifblattchen und kleinen und kleinsten Albitkornchen

liegen in Kornern und Streifchen dunkle Gemengteile,

wesentlich sclrwarzes, bisweilen rot durchsichtig werdendes

Eisenerz und kohlige Substanz, begleitet von sehr stark
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licht- und doppelbrechenden Kornern, offenbar Titan

-

mineraiieii, die aber se\\r oft von einer rotlichen Eisen-

oxydhiaut uberzogen sind und sick dann leicht der Wahr-
nehmung entziehen. In dem igr6B.eren.Teil des Gesteins

treten diese Gebilde durch Zwischenraume voneinauder

getrennt auf, lassen aber tnotzdeni ih're Anordnung zu zwei

Systemen meWr toder weniger paralleler Beihen deutlich

erkennen; in einzelnen Streifen und Zonen bilden sie jedock

wie erwahnt, mehr zusammenhangende Haute und Lagen,

die unzweideutig Schieferung nach zwei Ebenen entsprechen,

wie sie den benaehbarten Schiefern eigentumlich ist.

Die von der landwirtsohaftlicli-chemischen Versuchs-

station in Linz ausgefiihrten Analysen ergaben folgende,

hier zum Vergleich nebeneinandergestellte Werte (die

Analyse XIII wurde schon oben auf S. 402 mitgeteilt)

:

XIII. XV.

Vnveranderter
Schiefer

Luppbodeial

Schiefer-
EinscbluB
im Diabas

Luppbodetal

SiO- 57,08 53,81
TiO2 0.89 1.03

A130" 16,62 17.76

Fe203 4,03 5,52
FeO 6.30 5,61

MnO 0,60 0,31

MgO 3,40 4.70
'

Ca.0 0,78 0.92
Na-'O 2.29 5,89

K2 3,51 0,15
H20-^ 3,69 3.67

H 20— 0.49 0,29
P2 5 0,13 0,34

nicht vorh.SO- nicht vorh.

CI Sp. Sp.

CO 2 Sp. Sp.

c 0.50 0.42

Sa, 100.31 100,42

Der einzig wichtige und charakteristisclie Unterschied in

der Zusammensetzung beider Gesteine findet sich bei den
Aikalien, in dem hbhen Werte fur Na2 und dem Fehlen
des E?0 in dem EinschluB, eine Eigentiimlichkeit, die hier

im Diabaskontakt selbstverstandlich nicht auf eine primare
Verschiedenheit hinweist, sondern auf den EinfluB des

Eruptjvgesteins zuruckzufuhren ist. Sieht man von den
Aikalien ab, deren Hohe in dem anstehenden Schiefer

vielledcht auch iioch auf eine schwache Eiiiwirkung des
Diabases zuruckgefuhrt werclen kann. so ergibt sich voile
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Oberemstimmung in alien wesentliehen Zugen: beidc

Schiefer sind reich an Eisen und Magnesia, arm an Kaik,

und gehoren, immer unter Nichtbenicksichtigring der

Xatronmenge des Einschlusses, nach ihrer chemischen

Zusamniensetzung einem auch im Harz weit verbreiteten

Typus an — der EinschluB ist nur prim'ar etwas chlorit-

reicher und demgemaJB etwas basisclier als der anstehende

Schiefer. Man darf daher wohl mit Sicherheit annehmen,
dald der EinschluB dem benaehbart auftretenden Schiefer

entstammt tmd seine vtom Schiefer abweichenden mineralo-

gischen und chemischen Eigenschaften der Einwirkung des

Magmas verdankt; sollte man trotz der Ahnlichkeit der

beiden Gtestedne nicht die geologisch-petrographische Zu-

sammengehorigkeit des Einschlusses anerkennen wollen,

so ist doch mit alter Strenge bewiesen, daB der EinschluB

ein Bruchstuck eines ursprunglieh normalen eisen- und
magnesiareichen Tonschiefers ist, wie isolche in der un-

mittelbaren Nahe des Diabases auftreten. Stofflich ist dieser

Schiefer im Diabas clurch Zufuhr von Natron und Wegnahme
des Kali verandert worden, ohne daB andere Bestandteile

zugefuhrt sind, es hat also keine Durchtrankung mit

SchmelzfluB stattgefunden, sondern das N a t r o n ist a 1 1 e i n

und durch einen Vorgang zugefuhrt worden, der gleich-

zeitig den Austritt des Kali gestattete. Die Annahme
ist daher wohi bereehtigt, daB Natron imd Wasser aus

dem erstarrenden Magma in den ScliiefereinschluB

eindrangen, daB das Natron g e g e n Kali aus-
getauscht wurde, und daB bei der hierdurch bedingten

Umkristallisation a u s d e m M a t e r i a 1 der vo r h a n -

d e n e n T o n e r d e s i 1 i k a t e — worm man die mineralo-

gische Zusammensetzung des anstehenden Schiefers zugrunde
legt, im vorliegenden Fall des natronfuhrenden Kaiiglimmers
— und dem zugefuhrten Natron der A lb it

aufgebaut wurde.
Das im Schiefer vorhandene Kali ist offenbar

molekular durch Natron ersetzt worden, wie ein Ver-
gleich der nachstehenden Molekularquotienten der Alkalien
beider Gesteine zeigt: Schiefer EinschluB

XIII. XV.
K20 0.0566 0,0016
Xa2 0.0369 0,0950

Sa. 0.0935 0.096H

Der chemische Vorgang unterscheidet sich somit zwar
in mehrfacher Hinsicht von dem zu Adinolen oder Adinol-
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schiefern fuhrenden: die Veranderungen besclirankcn sich

ausschlieBlich auf die Alkalien — kein anderer Stoff wird
zu- oder weggefuhrt — und der Austausch vollzieht sich

nach stochiometrischeii Gesetzen; das Verhalten des Ein-
schlusses beweist jedoch das V o r li a ]i d e n s e i 11 vo n
f r e i e m, d. h. s e 1 b s t a n d i g b e we glic h e m 1ST a t r o n
i m D i a b a s m a g m a u n d d a s E i n d r i 11 g e n d i e s e s

b e w eglichen S t o f f e s in die S c li i e f e rsubst a 11 z

und sornit die Zulassigkeit der fur die Entstehung de-r

Adinolen und Adinolsehiefer gegebenen Erklarung. Der
veranderte Sehiefer selbst gehort nach der oben auf S. 357
gegebenen Einteilung zur Qruppe der N a t ron-Ho r n -

s c hie fe r.

Das geschilderte Viorkommen ist genetisch noch in leiner

anderen Hinsicht wichtig; es widerlegr die auf S. 480

mitgeteilte Ansicht K. A. Lossens, dafi die s toff lie he
Ver a n der ung in der Nachbarschaft der Diabase unab-

hangig von magmatischen Vorgangen dureh Dynamo

-

m e t a m o r p hose hervorgerufen sei. Der Diabas des

Liippbodetals, in dem der EinschluB auftritt, ist besonders

stark gepreBt, trotzdem finden sich in dem EinschluB weder
Anzeichen fur Eindringen von Siliciumdioxyd, noch von

Eisen und Kalk — der unerheblich hohere Magnesiagehalt

ist offenbar primar — alles dieses ware nicht moglich,

wenn eine mit Zersetzungsprodukten des Diabases beladene

Losung in den Sehiefer eingedrungen ware.

Ahnliche Erscheinungen, Ein w a n d e r 11 n g von
N a t r to n a u s d em M a g m a in einen Tonschiefer-

EinschluB, sind bisher wohl nur selten und ausschlieBlich

bei alkalireichen Magmen beobachtet worden. V. H. Goj.d-

schmidt beschreibt einen EinschluB in Nordmarkit von der

Siidseite des Aarvoldaas im 'Kristianiagebiet, ein Bruehstiick

eines biotitreiehen Plagioklas-Diopsid-Hornfelses mit 5
;
56<y

Na20: „in rein chemischer Beziehung* verhalt sich das Ge-

stein, lals ob ein Teil des CaO in einem normalen Hornfels

durch Ka2 ersetzt ware" (Die Kontaktmetamorphose im

Kristianiagebiet, S. 183; Anal. S. 36, Vedenskapsselskapets

Skrifter I. Math. Naturv. Klasse, 1911 Nr. 10, Kristiania).

In leiner spateren Arbeit weist er im Kontaktgebiete des

Langesundfjords, in dem schon 1890 W. C. Bboggbe in

Einschlussen von Essexit und Bombenporphyr in Nephelin-

syenit eine geringe Natronzunahme erkannt hatte (Ztschr.

f.. Krist., 16. S. 114—119, 1890), eine betrachtliche Natron-
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l&ufuhrung fur eine in einem Nephelinsyemtpegmatit ein-

geschlossene Linse von dunklein Sandsteinhortifels (Nord-

westspitze von Store Aro) nach, betont aber ausdruekl ich das

Beschranktseinder Natronzufuhr „auf einige wenige Stella
an der unmittelbaren Grenze, auch' hier erstreckt sie sich

nur auf 'eine Tiefe von wenigen Dezimetern". (Neues Jahrb.

B. B. 39. S. 198 ff.. 1914.) Fiir den Eintritt von Natron
in ein anstehendes Schiefergestein in der Tiefe. also

unter geologisch anderen Yerhaltnissen, kann auch auf

die Auffassung der Entstehung der Sanidinite des

Laacher Seegebiets aus kristallinen Schiefern durch E.

SBkauns hingewiesen werden; in einem Herde alkalireichen

Magmas, der unter den kristallinen Schiefern lag und mit

diesen nicht in Beriilirung gekommen ist, erblickt er „eine

Quelle des Natrons, das den kristallinen Schiefern

zugefuhrt worden ist, zugleich aber auch eine Quelle fur

die hbhe Temperatur. welche im Verein mit den Alkalien

die Pyrometamorphose bewirkt hat" (Die ehemische Zu-

sannnensetzung granatfuhrender kristalliner Schiefer-Oor-

• lieritgesreine und Sanidinite aus dem Laacher Seegebiet,

Xeues Jahrb. f. Min. B. B. 34, S. 85 ff.. bes. S. 170, 1912.)

pber geringe Anreicherung von Kali im GJranitkontakt,

^ewohnlich mit sehr auffallendeii Sclrwankungen des Ge-

balts an Tonerde, Eisen und Magnesia verbunden, die an

|rimare Verschiedenheiten des Schiefers oder auch mit

J. M. C. Hendeesox an verschieden einwirkende Verwitte-

rung denken lassen (Ztschr. Deutsch. Geol. G-es. 47. S. 546,

1895), berichtet O. H. Ekdviaxxsdoeffer (Zentralbl. f. Min.

1910, S. 790 ff., bes. S. 794 ff.). Umgekehrt mac lit

A. Schwantke auf die Tatsache aufmerksam, dafi gerade

die glasreichen Limburgite den Charakter der therali-

thischen Gesteinsreihe zeigen, und dafi der hohe AlkaligehaU

der basanitoiden Besalte wesentlich in ihrem 'iiephelinitoideii

Idas steckt. „Haben wir also hier vielleicht Psendo-Alkali-

^esteine vor uns. und war es nur das unter normalen Ver-

haltnissen entweickende Wasser, das diese Stoffe nicht wie

sonst mit sich fortfuhrte?" (Das ehemische System der

Eriiptivgesteine und die Theorie ihrer Genesis, Zentralbl.

f. Min. 1910, S. 169 ff., bes. S. 174).

Die Zufiihrungswege der die A dinol i s ierun g
her vo r r u fenden S t o f f e.

Fur die Frage, auf welchen Wegen das die Adinolisie-

rung hervorrufende Material in die Sehiefer eingedrungen sei.
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schemen zunachst die mit MineraJien erfuilten Kl'ufte,
Gang die n u n d S p ii 1 t c h e n in Betra-ht zu kommen.
Eine Untersuchung dieser Gebilde in der Natur, im Hand-
stuck unci im ScMiff zeigt, claB diese von Mineralsubstanz
erfullten Baume keineswegs einer einzigen Gruppe an-
gelioren, sondern offenbar verschied.en.en Alters unci wohl
auch verschiedener Entstehung sind.

Brei t e
, ungestort v e r J an f e n d e u n d dur e li

ger adlinige Sal ban der begrenzte Spalten,
die sich vielfach gabeln, in ganzS Gangsysteme auflosei!

unci sich bed ihrern Verlauf in versehiedenen Richtungen
erstreckend kreuzeln, finclen sich um so haufiger, je sprdder
das Gestein 1st, am haufigsten jn den vollendeten Adinolen.
Schon dies zeigt, claB si© nicht mit zur Adinolisiekmg
beigetragen haben konnen, sondern sich erst nach voll-

endeter L'mwandlung der Gesteine gebilde t haben miissen;

fur ihre Entstehung nach1 der Adinolisierung des Gesteins

spricht auBerdem sowohl ihre Mineralfullung wie das Ycr-

haltein des Nebengesteins zu ihnen.

Ihre Mineralfulhmg ist sehr wechselnd: vorwaltend findet

sich Quarz, bisweilen mit Albit, der gelegentlich vorwiegen
oder herrschbn kann, Chlorit stellt sich nicht selten in

Putzen und Haufchen wurmformig gekrummter Individuen

ein, Kalkspat 1st in einzelnen Kornern Oder, wie in dem
Einsch'luB v!om Luppbodetal, herrschend und dabel auf

groBeren Streeken auch in gegabelten Gangen gleichmaBig

angeOrdnet entwiekelt. Fur das j u n g e r e Alter dieser

Gange sind besonders zwei Erscheinungen beweisend: nie-

mals ist das Gestein in der unmittelbaren Nachbarsehaft

dieser Gange irgendwie von der Hauptmasse unterschieden5

nirgends findet sich ein Anzeichen von Eindrmgen der

Gangfullung in das Nebengestein — vielmehr enthalt ider

Gang gelegentlich Bruchstucke des adinblisierten Neben-

gesteins genau von der Beschaffenheit der Hauptmasse,

die mithin in dem Zustande, in dem sie sich jetzt befinden,

in den Gang hineingeraten sein miissen. An cliesen Fest-

stellungen kann das gelegentliche Auftreten zunachst etwas

uberraschender Erscheinungen nichts andem: bisweilen findet

man in den Adinolschiefern, daB einzelne oder mehrere

der dunkleren Lagen, die die urspriingliche Schieferung des

Gesteins zur Anschauung bringen, durch den Gang mehr

oder weniger ungestort hindurchsetzen. Zur Entstehung

dieser Gebilde muB man eine Art Splittern des Gesteins
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annehinen; daB sie nichts mil der Umjwandhing des Ge-
<iciiis ym tun haben, beweist ein derartiger sch'maler Gang*
in dem oben geschilderten EinschluB des Luppbodetals, der
diese Brscheinung besonders ausgepragt zeigt. Der Gang
ist hier von liellen Plattciiien erfiillt, die immer durch die

dunnen dunklen Lagen des Schiefers begrenzt werden; die

ganae Fulhmg besteht aussehlieBlich aus Quarzkornchen,
wahrend das Gestcin selbst zu den quarzarnisten des ganzen
Gebietes gehort.

Diesen Gangen ;nahe verwandt und vieifach mit ihnen
in engem geologischen Zusammenhang stehend sind u n -

regelmaBig gestaltete Kliifte und lang-
gestreckte Raiime, die sich in den sprodesten Ge-
steinen, den voliendeten Adinolen, reichlich finden, und
die wesentlich vlon Quarz und Albit in groBeren Individuen

erfiillt sind. Auf die Durchschnitte dieser Kliifte im Dunn-
schliff beziehen [sich wlohi djie Angaben fiber „g rober-
kornige Trumer", bei F. Ziekel sogar

3
,gr6berkornige

Primartrumer '

' (II, S. 720), die seit K. A. Lossens
Schiiderung der Adinolen in den Erlauterungen zu Biatt

Harzgerode (S. 36, 1882) unci Biatt Wippra (S. 53, 1883)

alien tlialben bei 'der Beschreibung der Adinolen erwahnt
werden, und von deren erkennbarer Zusammensetzung: auf

die Zusammensetzung der feinkornigen Hauptmasse ge-

schlossen wird (H. Rosenbuscet, Physiographic II, 2, 1304).

J)aB diese „Triimer" ursachlich mit der Adinolisie-
rung nicht im Zu sam me n nan g e stehen, sondern

j u n g e r sind und sicli erst durch: Zerbrechen der sproden

Adinole gebilclet haben, beweist der Zusammenhang mit den
geradlinigen Gangen, die Adinoleinschlusse enthalteii, und
ferner das Auftreten1 teilweise hohler, nicht ganzlich mit

Mineralsubstanz erfullter derartiger Kliifte ; saehlich ist somit

der SchluB von ihrer Zusammensetzung auf die der Adinolen

nicht gerechtfertigt, wenn er auch tatsachlich zu keinem
falschen Ergebnis gefuhrt hat. Moglicherweise entsprechen

diese jungeren Gauge und Kluftausfullungen den „die Wip-

praer Phyllite durchschwarmenden albit- und chlorit-

fuhrenden Quarztrumern in der weiteren Umgebung der

Diabaslager" (Erlauterungen zu Biatt Wippra S. 56); ihre

Mineralfullung laftt sich vielleicht auf die „Zerlegungs-

produkte des Diabas . . . auf dem Wege der Regienalmetamor-

phose", aber auch, wie ich im Gegensatz zu Lossen hinzu-

fugen mochte, auf die der Kontaktprodukte des

Zeitechr. d. I). Oeol. Ges. 1917. 29
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Diabases zurutekfuhren, die jedoch ihrerseits, gleichfalls

ira Gegensatz zu Lossens Auffassung, von diesen jiingeren,

(lurch die Gebirgsbilduiig in Bewegung gesetzten Losungen
in keiner Weise nennenswert beeinfluBt worden sind. (Vgl.

oben S. 430 und Ztschr. Deutsch. Geol. G-es., 39. S. 509.

510, 1887.)

Vereinzelt finden sick ferner besonders in den weniger
stark veranderten Schiefern — am schonsten in dem
EinschluB im Ltippbodetal ganz unregelmaBif?
durch das Gestein verlaufonde Gangehen,
die in ihrer Kichtun'g und in ihrer Machtigkeit stark
wechseln, gelegentlich verdriickt sind, sich aucli ganz aus-

keilen, linsenformig anschwellen und fast aussehlieBlich

von Quarz erfullt sind. Diese Gangehen sind offenbar
a 1 1 e r a 1 s die A d i n o 1 i s i e r u n g , sie mussen ihren

unregelmaBigen Verlauf v o r der Beeinflussung des Schiefers

durch den Diabas erwOrben haben, kommen also gleich-

falls, wenn audi aus entgegengesetzten Griinden wie die

Quarz-Albit-Gange, fur die Adinolisierung selbst nicht in

Betracht.

Im Gegensatz zu diesen durch ihre helle Farbung stets

im Handstiick oder, wenn sie hierfur zu diinn sind, wenig-

stens im Schlliff durch ihre Wasserklarheit deutlich erkenn-

baren und gegen das Gestein scharf abgesetzten Gangen
wird man auf diinn e Streifchen nur bei sorgfaltiger

Betrachtung der Schliffe bei gekreuzten Nikols aufmerksam;
im Gestein selbst und im Schliff ohne Analysator nimmt
man sie uberhaupt nicht wahr. Ganz k 1 e in e A 1 b i t e

sind, ohne sich in deutlichen Gegensatz zur Textur der

Adinolen loder Adinolschiefer zu stellen, iangs mehr
oder w e n i g e r g e r a d e verlaufenden L i n i e n an-

geordnet; die Linien setzen unbeeinfluBt .audi durch die

truben Lagen hi'ndurch, nur sind die Albite hier reicher an

trubenden Einschlussen, so daB sie sich im gewohnlichen

Licht von der truben Lage nicht unterscheiden. Die Ent-

stehung dieser A 1 b i t s t r e i f e n hangt Offenbar mit der

Ents tehung de r K o n tak t g e bi 1 cl e auf das engste

zusammen: die Stoffe, die das vorhandene Schiefer-

material in Albit umwandelten, drangen hier auf den

feinen Rissen q u e r und u n r e g e 1 m a B i g gegen
die Texturebenen des Schiefers em; gleiche Vor-

gange spielten sich ganz unverhaltnismaBig leichter par-
allel den T e x tu r f 1 a chen ab und bewirkten von hier
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aus die A. d i n o 1 i s i e r u n g des Schiefeirs. Auf diese

Weise erklarl sich auch das eigentiimliche alimahliche

Verschwiiiden der Schiefersubstanz unci ihr Qbergang in

die Substaaiz der Adinolen innerhalb der einzelnen Lagen,
wie es oben mehrfach ge*schildert und abgebildet wurde,
und auch der Wech.se 1 zwischen weniger veranderten
Schiefern und Adinolen bereitet bei dieser Arinahme der

Vtorstelhmg ebensowenig Schwierigkeiten wie das bis-

weilen sclieinbar injektionsartige Auftreten der Adinolen
und ihre teihveise ganz unregelmaBige Verkniipfung mit

weniger veranderter Tonschiefersubstanz.

A b w e i c h e n d e A n s c li a u u n g e n ii her die E n t -

s t e h u n g s w o i s e der Adinolen.
Bei der Beschreibung der Kontaktgebilde des Dorn-

kopfs wurde immer wieder darauf hingewiesen, daB die

veranderten G esteine S c h i e f e r s t- r u k t u r besessen

haben mussen, bevor die Ko nfrak tmeta in orphos e

auf s i e einwirkte, und daB die Schieferungsebenen

fur das eindringende Material vielfach von Bedeutung waren.

Diese Feststellung steht in ausgesprochenem Gegensatz zu

der Auffassung Em. Kaysers, der annimmt, daB in diesen

Gebilden bei der kontaktmetamorphen Einwirkung der

Diabase ,,chemisehe Neubildungen sehr wahrscheinlich

durch ednen noch wesentlieh plastischen Zustand des Se-

diments erleichtert wurden. Die der Schichtung iiberall

konformen Lagerungsverhaltnisse der Diabase namlich,

welche alle Windungen und Knickungen der Scliiefer mit-

niachen, lassen darauf schlieBen, daB die Diabase zu einer

Zeit in die Sedimente eindrangen, als diese noch plastisch

genug waren, urn ilmen kein groBes Hindernis entgegen-

zusetzen, somit auch keine wesentlielie Stoning in ihrem

Baue zu erfahren. Noch wahrscheinlicher aber wird die

Entsteliung der Diabase bald nach ©der wahrend des Ab-

satzes der Sedimente, jedenfalls aber vor der Aufrichtung

derselben, durch die bereits im Eingange betonte Tatsache,

daB die Diabase nicht regellos im alten Gebirge zerstreut

liegen, soridern ihre ganz festen Niveaus . mit ebenso be-

stimmten petrographischen Charakteren einhalten. Be-

fanden sich nun die urspriinglichen Sedimente noch im

Zustande plastischer Tone, als das Eindringen der Diabase

erfolgte. so konnten unter den gemachten Voraussetzungen

Umwandhingen um so leichter vor sich gehen." (Ztsclir.

Deutsch. Geol. Ges., 22. S. 161. 162. 1870.)

29*
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Diese von Em. Kaysee seharf hervorgehobenen geo lo -

g i s c h e n V e r h a 1 1 n i s s e geben Veranlassung, auf eincn
ganz abweichenden Erklarurigsversuch der Diabaskontakt-

gesteine einzugehen, der im Verlaufe der Untersuclmngen
des Dornkopf-Eontakts immer wieder in das Bereich der
Moglichkeit zu riicken schien; es bedurfte wiederholter
Durcharbeitung des ganzen Materials, bis ich ihn als dau-

ernd beseitigt betrachten konnte.

Von den ersten Untersuchungen K. A. Lossens an
betont die Harzgeologie immer wieder das Auftreten dor

Diabaslager gerade in den Wissenbacher Schiefern; einem
unbefangenen Beobachter mufi es nun von vornherein auf-

fallend erschemen, daft sicli Diabas intrusioncn aus-

schliefilich auf eine bestimmte Stufe besehrankt haben
sollen. Hierzu kommt, daJB das Auftreten von editen Lager

-

gangen zwar Von niemandem bezweifelt werden kann und
tatsachlich nicht bezweifelt wird, daB aber ihre Ent-

stehungsweise der Vlorstellimg immer Schwierigkeiten be-

reitet: von K. A. Lossen bis zu R. Lepsius haben alle For-

scher, die sich mit den intrusiven Harzdiabasen beschaftigt

haben, angenommen, daB die Sedimente, welche in die

Diabase eindrangen, nocli schlammig oder weich waren,
und E. Beyer hat auf Grand von Experimenten sogar den
seiner Ansicht nach allgemein gultigen Satz ausgesprochen,

dafi ,,Lagergange • V . ausschlieBlich an durchwasserte,

schlammige Schichten (sog. schwimmendes Gebirg) gebunden"

st-ion (Geologische Prinzipienfragen, S. 81, Leipzig 1907).

Andererseits firiden sich in den W i s s e n b a c h e r

Schiefern e c h t e E f f u s i v g e s t e i n e ; ein derartiges

Vorkommen tritt am WestabhaWg der Trageburg auf. einer

zwischen Rappbode und GroBem Muhlental unmittelbar an der

Siidgrenze des Blattes Elbrng*erode gelegenen Hone, unci

erwteist sich als ein t y p i s c h e r D i a b a s p o r p h y rit mit
Mandelsteiiitextur , der auf das engste mit einem

sehr eigentumlich ausseheliden, aus kleinen, weiBlichgrauen

und braunlichschwarzen, rundlichen und langgestreckten

Brockchen aufgebauteh Gebilde verkniipft ist. Unter dem
Mikroskop vermindert sich der Unterschied der verscliieden

gefarbten Brockchen; beide Arten sind Lap i Hi aus

hellerem oder dunklerem, teilweise zersetztem Glas mit.

deutlichen Fluidalerscheinungen, untergeordnet gesellen sich

zu ihnen spilitisch und porphyritisch struierte Brockchen
— es liegt somit ein deutlicher, teilweise an Pal a go nit

erinne r n d e r Tuff vor.
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Dieser von TuFfcn begleitete D i a b a s e r g u B findet

sich in dor nil c lis ten Na he von Diabase n mit
SpiHositkon tak t unci von Porp liy roide n, d. h.

von K e r a top h y r t u f fe n ; es lag claber nahe zu ve r -

such-en, ob sich die Beziehungen 'der Diabase zu ihren

Nebengesteinen nicht laueh unter der Annahme erklaren

Lassen wiirden, daft die Diabase in ihrer Mehrzahl nicht
intrusiv., son der n submarine Ergiisse seien,

wie es F. Einne fiir einen groBen Teil der Diabase in den

gleichialtrigen Sehiefern (der Umgebung von Goslar an-

genbmmen hat (Neues Jahrb. B. B. X, S. 363 ff., bes.S.36j6),

allerdings nur, soweit diese nicht doppelseitige (u'nd

iibrigehs niemals erhebliche) Kontaktwirkungen aufweisen.

Daft bei den hier in Betracht komnienden Diabasen Kontakt-

erscheinungen nicht nur im Liegenden, sondern auch im
Hangpenden haufig sind, war fiir sich allein noch kein zwin-

gender Gegenbeweis. Bei der chemischen tibereinstimmung

von Adinole und Quarzkeratophyr konnte man fiir die

a d i n o 1 a r t i g e n G e s t e i n e an den D i a b a s be -

gleitende s'aure T u f f m a s s e n denken, die tei Is

allein, teils mit Sediment gemisch't und spiiter dynamo

-

metamorph beeinfluBt, porphyroidartige Massen gebildet

batten, man konnte auch in der Art, wie Ch. Barrois ent-

sprechende Erseheinungen an den vioii ihm fur Decken
gehaltehen Diabasen von Menez-Holm erklart, annehmen,
daft die metamorpfren Gebilde im Hangenden
einer Diabasdecke tatsaehiich das Liegende der
n a c h s t f o 1 g e n cl e n seien und somit die beiderseitige

Veranderung nur vtorgetausoht sei (Memoire sur les Eruptions

diabasiques siluriennes du Menez-Hom, Finistere S. 39,

Bull. d. Serv. de la Carte Geol. de la France No. 7,

Deoembre 1889, Paris 1890); man konnte endlich auch' die

Annahme E. Reyers nicht ufnmittelbar von der Hand
weisen, daft auch ein ErgnB das auf ihm sich rasch ab-

lagernde Sediment gewissermaBen diagenetisch durch

Warme und eindringende fluchtige Bestandteile zu ver-

andern vermoge (a. a. 0. S. 65 ff.), falls der petrographische

Befund fur eine oder die andere Deutungsweise sprechen

sollte.

Zunachst scheinen auch wirklich einige mikroskopische

Ek-obachtungen: einer derartigen Annahme giinstig zu sein.

Schon bei der ersten Durchsicht des Materials fielen in

den A d i n o 1 e n auBerordentlie'h t u f f a h n 1 i c h aussehende

Lagen auf ; in dem feinkornigen Albit-Quarz-Mosaik liegen



450

grofiere Quarzsp litter unci im Schliff rundlich, langlich,

auch imregelmaBig begrenzte Durchschnitte durch Gesteiife-

stuckchen vion der Zusammensetzung der Tonsehiefer, die

man unwillkurlieh auf isolierte Brocken Jiuruckfiihrt. Es

bedurfte eingehender Untersuclumg und vieler . Vergleiehe,

bis sich die Erscheinung in anderer Weise klarte; die

im Schliff wie Durchschnitte durch isolierte Tonschiefer-

brdekchen erscheinenden Massen gehoren tatsachiich; zu-

sammenliangenden, stark gefaltelten Tonschiefeiiagen an.

die nur idurch die Schnittlage eine Selbstandigkeit vor-

tauschen, oder sind Reste von solehen, und die Quarz;splitter

sind klastische Bestandteiie des urngewandelten Ton-

schiefers. Auch unter den Spilositen fanden sich Ge-

bilde, die zunachst an umkristallisierte palagonitahiiliche

Gebilde denken lieBen; bei ihnen gelang es jedoch leicht.

die ursprungliche Schiefernatur in jedem Falle zu erkennen.

Entscheidend gegen diese und jede ahnliche Moglichkeit

war jedoch der Nachweis, dafi in alien in Frage kommen-
den Gesteinen die. Schief eru.n g a 1 1 e r i s t a 1 s d e r

g e g e n w a r t i g e , fur die A d i n o 1 g e s t e i n e c ha r a k

-

t e r i s t i s c h e M i n e r a 1 b e s t a n d , und daft auch die

scheinbar massigen vollendeten Adinolen S chief er-
e i n 1 a g e n enthaiten und selbst in ihrer s t r e i f i g e n

Textur die Reste ehemaliger, durch die Adinolisierun"-

verwischter Schieferung unzweideutig erkennen lassen.

Durch diese Feststellung erledigt sich auch die von

R. Lefsius fur das Wesen der Adinolen vertretene, von

alien Erklarungsversuchen am weitesten abweiehonde

Ansicht.

R. Lepsius bestreitet uberhaupt eine stoffliche, die

Adinolisierung verursachende Beeinflussung der Neben-

gesteine durch die intrusiven Diabase: „Eine An-
r e i c h e r u n g d e r K o n t a k t g e s t e i n e m it N a tron-
silikat ioder mit anderen S toff en hat. frier

nicht stattgef unden. Vielmehr sind die in den un-

veranderten Schiefern, deren chemische Zusammense-tzung

naturlicli wie bei alien Sedimenten in den verschiedeneii,

am Diabas abstoBenden Schichten und Zonen stark schwankt

(der Gehalt an SiO 2 z, B. von 50—75°/o, an Alkalien von

5—10% usw.), vbrhandenen klastischen Mineralstoffe nach

^iorausgehender teiiweiser Losung imikiistallisiert . worden

;

es ist dadurch das vorher rein kktstische Gestein um-

gewandelt wtorden, welches nach dieser Auskristallisierung



•451

nun im wesentlichen aus Qnarz, Albit, Rutil (audi Anatas)
tlnd Sericit (auch Chtorit) besteht, Als losende Agentien
betrachten wir (lie aus clem stark durchwasserten Magma
des erumpierenden Diabases in die umgebenden Scliiefer

eifldringenden heiBen Wasser; aus solcher Losung kristalli-

sierten die neuen Miaeralien bei abnehmender Warme aus,

Oder vergroBerten sick die im Scliiefer nicht gelosten

Mineraiteile durch neu anschieJSende Substanz." (Geologic

von Deutschland, zweiter Toil S. 332.)

Diese Auffassimg seheint rair durch die Ergebnisse der

Untersuchung des Dornkopfkontakts vollig widerlegt, ganz
a.bgeselien davon, daB E. Lepsius keine Erklarung versucht,

weshalb gerade primar natronreiche Scliiefer im Harz so

oft das Liegende oder Hangende der jntrusiven Diabaslager
bilden; auch die Haufigkeit der gieichen Erscheinung in

anderen Gebieten aufterhalb des Harzes LaBt-er bei seinem
Erklarungsversuch imberucksichtigt.

Vergleich der Doinkopi-Kontaktgesteine
mit anderen Diabaskontakten.

Die Untersuchung des Dornkopfkontaktes hatte -gelehrt,

daB die UmwandtUng der Glieder einer einzigen Kontakt-

zone chemiseh-geologisch auf verschiedenen, werin -auch

verwandten Wegen sich vollzogen liabe; es sollen jetzf

andere DiabaskOntaktzonen, von denen in der Ldterafur

chemische Untersuchungen vOrliegen, in dieser Hinsicb.t

gepruft werden. Die Untersuchung schlieBt audi hier zu-

nackst die echten Spilosite (und Desmosite im engeren
Sinne) aus; aber trotz dieser Einschrankung ergibt sich auf

engem Eaume und bei eng begrenzten Moglichkeiten cine

uberraschende Mannigfaltigkeit, die sich besonders bei den

chemisch weniger stark veranderten Gliedern geltend macht.

Um so auffallender wirkt dann die chemische Gleichartigkeit

des verbreitetsten Endprodukts, der echten Adinole, deren

<-hemische und mineralogische Zusammensetzung tatsachlich

von der Beschaffeiiheit der von der Adinolisierung er-

faBten Scliiefer unabhangig ist.

Kontaktgebilde der Wissenbacher Scliiefer
(Har z).

1 . K o n t a k t g e s t e i n e des Mit telkop f s.

Von der dem Domkopf benachbarten
.
Hohe,. dem Mittei-

kopfr teilt Em. Kayser in seiner bekannten Arbeit drei
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zusammengiehorige Analysen mit, hier unter 24—26 auf-

giefuhrt (a. a. 0. S. 136, 137, Anal. XII, XIII, XIV); die

Cysteine von 24 und 25 (Em. K. XII und Em. K. XIII)

„Ueigen tnahe nebeneinattder, nur einige FaB vom Diabas
entferht, XIV dagegen etwa '60 DFuB von den beiden vorigen".

XII ist ©in ,,halbliiarbes feinkorniges, schmutzigbraunes Ge-

stein mit dickplattiger Absohderung", XIII ein „maBig
hartes, grobschieferiges griinlichgraues Gestein mit undent

-

lich fiaserigem Gefuge und zahlreicheh' kleinen, unbestimmt
g^estalteten Konkretionen" unci XIV ein „wenig harter griiner

Sclnefer", der vion der Metamorphose offenbar nicht oder

nur sehr sclrwiaeh erfaBt ist.

24. 25. 26.

( . Em. Kays. XII) (. Em. Kays. XIII) (= Em. Kays. XI V)

Halbhartes, ^X^ftl'. Wenig harter
feinkornige; ^-^.fS grunwScldefer

Gestein, nahe ^ g !L ungefahr 20 m
am Diabas Gf<e£.'J**

6
torn Diabasam Diabas

SiO2 61,82 61,55 53,70
AlW 16,46 13,98 15,43
Fe20?> 0,33 4.55 7,14
FeO 5,22 4,33 6,86

MnO 0,12 Sp. Sp.

MgO 4,90 3,63 5,48
CaO 1,82 1.70 1.72

Na*0 4,81 5,60 2,00

K2 3,51 1,01 2,07

IPO 1.90 3.47 5,06
Org. Subst. — vorh. vorh.

Sa. 100,89 99,85 99.46

In uberraschender Weise wiederholen die Gesteine aus

der unmittelbaren Nachbarschaft des Diabases die che-

mischen Eagentumlichkeiten der Zone I des Dornkopf-

kontaktes: das dem Diabas zunachst liegende Gestein weist

trotz starker Zunahme der Alkalien und des Silicium-

dioxyds eine nur sehr unerhebliche Abnahme der Magnesia

neben bedeutender Abnahme des Eisens und eine Zunahme
der Tonerde auf, stiimmt also in alien charakteristischen

Bigenschjaffen mit dem A. d i n to 1 h o r n f e 1 s I des Dorn-

kopfs iiberein — alles deutet auf Durchtrankung mit einem

leichtflussigen, wesentlich feldspatigen, aplitischen Partial-

magma aus dem Diabas, das hier auch in erheblicher Menge
Kali enthaiten haben muB. Das benachbarte Gestein Em. K.

XIII weist, ganz entsprechend den Verhaltnissen am Dorn-

kopf, bed zunehmendem Gehalt an SiO 2
, der hier durch den

hoheren Wassergehalt in den Analysenzahlen nicht in Er-
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schednoiug tritt, weniger Tonerde unci bevsonders weniger
Magnesia auf, geliort alsto zur Gruppe dor durch mehr
hydatopyrogene und weniger magmatische Eimvirkung
entstandenen Adinbls chiefer und zwar, wie der liohe

Wassergehialt und der hohe Eisengehalt zeigt, zur Gruppe
der tirotz bedeutender Natronzufiihrung in ihfer Entwick-
lung nicht sehr weit fortgeschritbenen Gesteine; hierfur

spricht auch die kurze, loben mitgeteilte Beschreibung des
Uesteins durcli Em. Kaysek.

2. Verkieselter Schiefer vom Mittelkopf.
Wie schon o-ben auf S. 359 erwahnt wurde, findet sich

am XW-Abhang des Mittelkopfs ein eigentiimliches, durchaus

\vie eine AdinoLe aussehendes Kontaktprodukt, das jedocli

nach seiner chemischen Zusammensetzung nicht zu den
Adinolgesteinen gehort

.

Die in der landwirtschaftiich-chemischen Versuchsstation

Linz ausgefiihrte Analyse ergab:

XVI.

Verkieselter Schiefer
NW.-Abhang des Mittelkopf

s

SiO 2 88,66
TiO- 0,15
Al*08 2,95
Fe2 3 3,41

FeO 1,18

MaO 0,14
MgO 0,81

CaO 0,48
Na-20 0,67

K30 0,79

H20-f 1,01

IPO— 0,07
P205 0,24

GO2 —
SO3 —
CI —

Sa. 100,56

X>a& Gestein ist schwarz, galiz diclit und im Quer-

bruch. von einem schwarzen Kieselschiefer nicht zu unter-

scheiden, rait dem es den hornartigen Glanz, den im grofien

ehenen bis muscheligen, im kleinen splitterigen Bruch teilt.

Nach dieseni Aussehen und nach dem Ergebnis der Analyse

konnte man tatsachlich an einen Kieselschiefer denken;

im Hauptbrueh, dem parallel eine unregelmaBige Bankung
ve.rlfuift. tritt jedoch die Entstehung aus einem Tonsehiefer
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deutlich hervor: auf den fein gefaltelten mid gerunzelten
Fiachen liegt noch ein phyllitisclier Glanz, und zahlreiche
silberglanzende Piinktchen eines Glimmerminerals, die da-
unbewaffnete Auge gerade moch wahrnehmen kann, leuehfcen

auf — sie fehlen auch dem Querbruch nicht gan&iich.

Wahrend im Handstuek nur schwache Andeutungeit
einer Banderung parallel dem Hauptbruch festzustellen

sind, -und audi angeschliffene Fiachen einen vbllig hbmogenen
Eindruck miachen, erscheint der Dunnschliff schkm dem
unbewaffneten Auge aus einer sehr groBen Zahl feinster

duukler imd heller Lagen aufgebaut. Die einzelnen Lagen
sind nieht eben, sondern in sich fein gewellt und flaserig;

mit den Nachbarlagen verkniipft, und durch das wechselnde
Mengenverhaltnis der hellen unci der dunklen Ugm in

Komplexen von einigen Millimetern Dieke entstehen die

im Handstuek wahrnehmbaren Andeutungen einer groberen
Banderung, die jedoch im Mikroskop vollstandig hinter dem
Wechsel der feinen Lagen zurucktritt. Der Schliff gestattet

ferner dem tunbewaffneten Auge eine sehr interessante Bo-

obaehtung: die einzigen direkt oder mit der Lupe wahr-

nehmbaren Bestandteile sind Erzkornclien mit einem

Durchmesser von einem Bruchteil eines Millimeters, die

wegen ihrer auf Oktaeder und AViirfel deutenden Quer-

schnitte als Magnetit angesprochen, werden konnen. TTo

diese Kristallchen im Gestein liegen, sind sie yon einem
hellen Hofe umgeben, der dureh Schwacherwerden unci

teilweise durch Verschwinden der dunklen Streifchen ent-

steht: loffenbar hat in den Kristallchen eine Konzentration

des die Streifen farbenden Eisens stattgefunden, eine lAn-

nahme, die das mikroskopisch'e Stuclium des Sohliffs be-

statigt.

Das Mikroskop lehrt ferner, daB die farblosen Ge-

steinsteile offenbar versehiedener, scharf zu unt'er-

scheidender Herkunft sind. Linsenformige Lagen, die

flaserig von den ubrigen Gesteinsmassen umzogen werden.

sind frei von Erz imd triibenden Bestanclmassen, bestehen

aus zwar immer noch sehr kleinen, aber doch betracntlicn

groBeren Kornchen, als das ubrige Gestein, und schemen

sich aussehlieBlich aus Quarz aufzubauen; sie entsprechen

offenbar den Quarzlagen eines feinkornigen flaserigen

phyllit-ischen Tbnschiefers tund sind durch die Kontakt-

metamorphose des Gesteins nicht benihrt. Von den dunnen.

weiter aushaltenden, aber etwas unregehnaBig verkniipften

Lagen, die diese Linsen feinflaserig umziehen, bestehen die
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wohl Quarzkornchen, in innigstem Gemenge mit sehr wenig
itmigen Substanzen und kleinen Erzk&rnchen; diese far-

benden und triibenden Substanzen nehmen in den dunklen
Lagen zu, bisweilen so stark, dafi man Erzstrange verknupft

rait bonigen Massen zu sehen glaubt, doch iiberzeugt man sich

an diinnsten Stellen mit starksten VergroBerungen:, daft

audi in ihnen das farblose Grundgewebe der hellen Lagen
eine sehr erhebliche Rolle spielt. Die Erze sind in sehr

kleinen schwarzen Kornchen entwickelt, die besonders

dieht zusammentreten; an einigen Stellen breitet sieh

durch beginnende Verwitterung von diesen Kornchen aus-

gehend streifenweise ein rotlichbrauner Selileier iiber das

Gestein. In den eisenscbiissigen Lagen finden sich groBere

Blatter eines hellen Glimmers recht zahlreich, den Lagen
parallel, soda ft im Schnitt lange Streifen der Bichtung
der Lagen folgen; die gleichen Glimmer finden sich viel

sparliclier auch regellos im Gestein, den auch im Querbruch
erkennbaren silberglanzenden Punktchen entsprechencl. Diese

Glimmerblattchen nehmen gern einen lichtbraunliehen Ton
an, der bisweilen tiefer wird; mit der Zunahme der Farbe
ist starker PleOehroismus verbunden.

Versucht man die Einwirkung der Kontaktmetamorphose
I'estzustellen. so kann man auf sie mit Sicherheit die Ent-

stehung des feinstkornigen Quarz-Grundgewebes zuriick-

fuhren. Die Quarzlinsen und offenbar die verhaltnismaBig

groBen ' Glimmerblatter gehoren dem Phyllit an, liaben sich

also bei der Schieferung des Sediments vor dem Eindringen

des Diabases gebildet; auf den gleichen Yorgang mochte
ich die Entstehung der groBeren Magnetite und somit

iiberhaupt die Umwandlung des Erzes in Magnetit zuriick-

fuhren, Die Einwirkung des Diabases besteht somit hier

lecliglich in der Zufuhr von SiO- und- der Wegfuhrung
und Verdrangung aller iibrigen Bestandteiie, somit im

starken Gegensatz zur Adinolisierung nicht nur des Eisens

und der [Magnesia, sonclern auch der Tonerde und sogar

der Alkalien. Das Ergebnis der Einwirkung des Diabases

ist hier somit kein Adinolgestein, sondern ein ver-
kieselter S c h i e f e r.

D a s V e r h a 1 1 e n s i 1 ur isc he r H a r z s c hie f e r i m
D i a b a s k o n t a k t.

In zwei anderen, gleichfalls durch Em. Kaysee bekannt

gewordenen Vorkommen haben die intrudierten Diabase,
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wie die neuere Harzgeologie gelelut hat, Silurschiefe r

kontaktmetamorph verandert; es sind dies die Vorkommen
von der Hochflache sudwestlich von Allrode (Blatt Hassel-

felde), besonders fdurch die Einschnitte der Quellbache der

Luppbbde in der nachsten Nahie des Ortes 'gut aufgeschlossen,

und die Kontaktgebilde vom Rabenstein bei Hasselfelde

(Blatt Hasselfelde); ihrer Besprechung sollen einige Be-

merkungen iiber Harzer Siiurschiefer vorangehen.

1. Si lUr sehiefer clevS Harzes.

Aus der Beschreibung der H a r z e r S i 1 u r g e s t e i n e ,

beispielsweise in den Erlauterungen zu Blatt Harzburg und
Blatt Riefensbeek, geht nach den Schilderiuigen 0. H. Ejrd-

mannsdorffers ohne weiteries die petrographisch sehr ab-

wechselungsreiclie Zusammensetzung kiieser Gruppe hervor;

auf einen starken Wechsel der Zusammensetzung deuten

auch, selbst wenn man vjon den liier nicht in Betraclit

kommenden Quarziten absieht, die allerdings nur sparlichen

Analysen der unveranderten Gesteine.

Von Allrode analysierte Em. Kayser einen unver-

anderten „w eichen., dunke lblau en, feingefal-
teten Tonschiefer mit auBerst kleinen weiBen

Glimmerblattchen in -der Grunclmasse" Anal. 27 (a. a. O.

S. 119, Anal. Ill); das Gestein schlieBt sich durch seinen

hohen Gehalt lan SiO 2 und an Alkalien direkt an den

Sehiefer vom Mittelkopf (vgi. S. 401) an. Ahnlich zusammen-

gesetzt, wenn auch nicht so reich an Alkalien, aber auf-

tallend reich an organiseher Substanz, ist ein schwarzer
Sehiefer aus d e r N a h e des Rabensteins bei

Has self ©Id e , den ich in der landwirtschaftlieh-che-

mischen Versuchsstation Linz untersuchen lieB (Anal. XVII),

und dessen Beschreibung welter unten folgen soil; ein

Vertreter basischerer, an Tonerde- 'viel reicherer und an

Alkalien armorer Gesteine, nach Art des Wissenbacher

Schiefers vom Gitzhugel, ist der im Granitkontakt zu

dichtem Hornfels umgewaridelte Wetz-
s chief e i~v on den L e r c h e n k 6 p f e n (Blatt Harzburg)

.

dessen Analyse O. H. Erdmannsdorffer in den Erlaute-

rungen (S. 167, Anal. I) mitteilt (Anal. 28).

Wenn somit auch die Zahl der Analysen von Harzer

Simrschiefern zu klein ist, um endgiiltige Schlusse zu er-

lauben, unci Sehiefer von mittlerem Gehalt an SiO 2 und

mittlerem Tonerdegelialt mit viel Eisen und Magnesia
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nach Art des Dm*nkopf-Schiefers in unveranderter GestaLt

analytisch bis jetzt niocn. nicht nachgewieseai sind, so ist

jedenfalls kein durchgreifender Unterscliied in der Zu-

88,111^6118012^^ der Wissenbacner und der Silur-Schiefer

i'estzustellen. Kieselsiiurereiche und basischere tonerdereiclie

Schiefer treten in beiden Gebirgsgliedern auf; vielleicht

spielen nnter den Silurschiefern kalireichere Gesteine eine

ctwas groftere Rolle, wofur aucli die Zusammensetzung
eines der stark veranderten Kontaktgebilde vom Rabenstein

bei Hasselfelde zu sprechen sclieint.

27. XVII. 28.

( O. H. Erdmann s

(i Em. K. Ill) Schwarzer dorffer
Weicherdunkel- iScniefer, nahe a. a. O. Anal. I)

blauer Ton- beim Raben- Wetzschiefer,
scbiefer stein, Hassel- Hornfels umge-
ANrode felde wandelt, Lerchen-

kopfe, Bl. Harzburt;

SiO2 69.27 66,59 52,56
TiO2 0,59 0,73
APOs 13,12 12.01 25,18
Fe203 0,62

( RR (aisFeO 5,55
FeO 5.24

f
°>
oy bestimmt) 2,79

MnO 0,09 0.28 —
MgO 1,36 2,06 0,69
CaO 0,12 1,44 0,21
Xa 2 2.25 1,90 1,36
K2 4.31 2,12 2,98

moi- i 0,74
\ 729H20—

\ 0,65 f

P2 5 nicht best. 0,17 , 0,12
SO3 nicht best. nicht vorh. 0,10
CO 2 0,04 nicht vorh. nicht vorh.

CI 0,62 (FeS2
) nicht vorh. nicht best.

Org. Subst. vorh. 4.78 (Bitumen) 0,42

Sa. 100,40 100,22 99,98

Anal. : Em. Kaysbr , Versuchsstation Fischer
Linz

AuBerlich ist das Gestein vom Teach nahe beim
Rabenstein (Hasselfelde) ein sch'varzgrauer,
schwachglanzender, nicht sehr cbenschiefriger To n -

schiefer, der auf Kluftflachen parallel und schief zum
Hauptbruch durch Eisenoxydhydrat stark braun und rot

gefarbt ist. Mit der Lupe terkennt man auf dem Querbruch
des dichten Gesteins einen unregelmaBigen Wechsel heller

und dunkler Lagen; im Dunnsehliff wird die Erscheinung
sclion fur das imbewaffnete Auge sehr deutlieh, und zwar
weehseln nicht nur einerseits dunkelgra-ubraune. anderer-
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&eits wedMchgraue bis ganz lichtbraunlich gefarbte diinno
Lag-en flaserig miteinander ab, sondern in breiteren Streifen
reichern sich' die clunkleren Lagen starker an, so daft hellere

und dunklere Zonen entstehen, die sich durcb ihren ge-
ringeren oder hoheren Gehalt an dunklen Lagen unter-
seheiden.

Die hell en Lagen erscheinen im durchfallenden
Licht miter dem Mikroskop lichtgr.au bis braunlich, bei

gekreuzten Nikols sielit man mit mittleren VergroBerimgen
nur sehr zahlreiche kleine Gliinmerblattchen und viel spar-

liclier Durchschnitte durch farblose Kornchen von Quarz-
habitus in der grauen Hauptmasse liegen. Erst mit starkeren
VergroBerungen und starker Beleuchtung10

) gelingt es, die

Masse aiifzulosen: die Zahl der Glimmerblattchen und
Piinktchen nimmt etwas, die der Quarzkornchen erheblich

zu, eine becleutende Rolle spielen kleinste griinliche

Blattchen und Piinktchen vom Chlorithabitus, ferner er-

weisen sich' eine Anzahl scheinbar iopaker Kornchen als

stark lichtbrechend, unci schlieBlich ist dunkelbraunes Erz
in Kornern und Staub neben sehr bedeutenden Mengen
organischer Substanz reichlich vorhanden. Ob in diesem
feinstkornigen und feinstblatterigen Gemenge noch Ton-

substanzen in nennenswerter Menge vorhanden sind, lafit

sich nicht entscheiden, cloch konnen sie in keinem Fall trotz

des etwas tonigen Geruchs des Gesteins eine betrachtlichv

Rolle spielen.

Die dunklen Lagen sind aus den gleichen Kom -

ponenten zusammengesetzt, nur nimmt an ihrem Aufbau
organische Substanz und Erz einen sehr viel groBeren,

ortlich bis zu scheinbarer Verdrangung der hellen Bestand-

teile anwachsenclen Anteil, wie man sofort aus dem Zuriick-

treten der groBeren Glimmerblattchen sielit. An dunnsten

Stellen iiberzeugt man sich aber, daB neben den dunklen

Massen unci den stark lichtbrechenden Kornchen auch die

Gemengteile der hellen Zonen reichlich vorhanden sincl;

sie scheinen in geringerer Menge entwickelt zu sein, da sie

clas imdurchsichtige Erz vielfach verhullt. Die Menge des

Erzes erscheint durch vielfache Umwandlung in Eisemoxyd-

hydrat nOch erheblicher, als sie tatsachlich ist; bemerkens-
wert ist das nicht sparliche Auftreten von Rhomboedern,
die von unregelmaBig angeordneter, braunlich dureh-

10
) Tageslicht geniigte nicht; eine Auerlampe, deren Licht

immittelbar auf den Spiegel fiel, bewahrte sich gut.
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seheinender Substariz erfullt sind, gelegentlich noch Doppel-
brechung aufweisen und somit die ehcmalige Anwesenheit
von Eisenkarbonal erkenncn lasses

2. K o ii t a k fc z io n e v o n All r o d c.

Das Ktontaktgebiet von Allrode wircl in der geologischen
LiteratuT sehr haufig erwahnt; das von Em. Kayser (a. a.

0. S. 118) mitgeteilte Profil ist in zahlreiche geologisGhe
und petrographisehe Lehrbiicher ubergegangen. Fur die

hier behandelte Frag© besonders wichtig ist die Ahnlich-

keit aller Verhaltnisse mit den entsprechenden Erschei-

riungen vom Mittelkopf: Aucli hier ist, wie die Anal. 27

(Em. K. Ill) zeigt, das unveranderte Gestein,
, 3ein weicher

dunkelblauer leingelaltelter Ttonschiefer mit auBerst kleinen

weiBen Glimmerblattchen", reicli an Alkalitonerdesilikaten

und Quarz, und wie am Mittelkopf fehlen die weniger
.stark veranderten Kontaktgebilde; ,,halbharte Gesteine

sind nicht entwickelt. An die harten schlieBen sick un-

mittelbar unveranderte feingefaltelte Tonschiefer an, die

hier ausnahmsweise frisch erscheinen."

Von den Kontaktgebilden hat Em. Kayser eine helle

(Anal. 29 = Em. K. I) unci eine dunkle Adinole (Anal. 30 =
Em. K. II) untersucht; die Analyse der hellen, die er als

,,sehr hartes heilgrau.es hornsteinahnliches Gestein mit

halbmuscheligem Bruch" bezeichnet, weist auch chemisch

durchaus den Habitus einer hochstentwickelten Adinole

aufj doch kann sie uber diese Feststellung hinaus hier

nicht weiter berueksichtigt werden, da ihr Tonerdegehait

(11,800/0) zur Sattigung der Alkalien (Na2 7,59 o/o, K2

0,61%) nicht ausreicht, mithin zweifellos ein Analysenfehler

vorliegt. Vergleicht man Analyse 30 (= Em. K. II), ein

.Jiartes dunkelblaues Gestein mit splitterigem bis klein-

muscheligem Bruch", mit der chemischen Zusammensetzung
des unveranderten Tonschiefers (27 = Em. K. Ill), so ergibt

sich chemisch nur eine Zufuhrung Von Natron, die den

groBten Teil des Kali verdrangt hat, aber grdBer ist als die

aquivalente Menge Kali, und auBerdem eine Fortfuhrung

von Eisen; die Zunahme von SiO 2 und A1 2 3 bei den

Analysenzahlen ist nicht durch tatsachliches Wachstum,

aondern rechnerisch durch Austritt des Wassers und des

groBten Teils des Eisens herVorgerufen, die chemische

Andertmg mithin nicht sehr stark.
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Kontaktzone von Allrode
(a, a. O. S. 119)

29. 30. 27.
(= Em. K. I) , v K { Em. K. Ill)

Itlr^l* Ha^dSkS Weicherdunkei
blau^Adino*

SiO2 75,25 73,74 69,27AW 11,80 14.81 13,12
Fe2 3 Sp. 0.02 0.62
FeO 1.76 1,31 5,24
MnO — 0.11 0,09
MgO 1,57 1,29 1,36
CaO 0,32 0,61 0,12
Na2G 7,54 5,47 2,25
K2 0,61 1,51 4,31
H2 0,81 0,70 3,36
COS _ 004
FeS2 0,49 0,84 0,62
Org-. Subst — vorh. vorh.

Sa~ 100,15 100,41 100,40
Anal.: Em. Kayser Em. Kayser Em. Kayser

Die durcli den lichen Alkaligehalt des Tonschiefers

liervorgerufene Annanme.. daB in dem unveranderte

n

Sedimentgestein von Allrode vor der Adinolisierung

Feldspat in erkeblieher Menge vorhanden gewesen
sei, Yrurde durcli die Untersuchung einer helien

Adinole von Allrode aus der EosBNBTJSCHSchen Scliliff-

sammlung bestatigt. Das Gestein ist eine ziemlich voll-

kommen entwickelte Adinole, in der, wie bei einzelnen

Vorkommen viom Dornkopf und vom Gitzhugel, in der sehr

feinkornigen Hauptmasse verlialtnismaBig groBe Quarze und
Feldspate vion deutlich klastisclier Umgrenzung auffallen.

Neben diesen sieht man haufig im Vergleich zu den iibrigen

Komponenten groBe, fast ganz oder ganz in Ghlorit um-

gewandelte Biotitfetzen mit ausgeschiedenen dunHen,

sagenitartigen Rutilnadeln; nicht selten sind diese Biotif-

reste mit Quarz- oder Eeldspatkornchen verwachsen, wo-

durcli die Fragmentnatur aller dieser Gebilde und ilne

Herkunft aus zertrummerten granitischen oder Gneis-

g^esteinen dargetan ist, Bisweilen liegen in' oder unmittelbar

neben diesen Fragmenten verhaltnismaBig groBe Rutil-

kristalle und Korner, die dann sicher dem granitisclien

Gestein entstammen, dessen Detritus im Schiefer enthalten

ist; audi Apatitsaulchen finden sich gelegentiich. GroBere,

in der Adinole selbst gebildete Rutilkorner liabe ich trotz

eifrigen Suchens im Gegensatz zu den Darstellungen in

der Literatur in den Adinolen niemals gesehen; vieileieht
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geht die erwahnte Angabe auf derartige' Vorkommen kla-

stischen Ursprungs zuriick.

In mehrfaeher Hinsicht bedeutsam ist em d i c h t e s ,

im allgemeinen heilgr aues, einen schwach griinlichcn

Ton aufweisendes Kontaktgestein, das ich in diesem
Gebiet 2i/

2 m vjom Diabas entfernt fand. AuBerlich1

gleicht

es einem dichten quarzitischen Sandstein von hellgraugniner

•Farbe johne Andeutung einer Schichtung oder Schieferung;

im Vergleich mit den typischen Adinolen fehit ihm der

bei diesen so verbreitete liornartige Glanz, und auch der
Bruch ist weder musehelig nOch ausgesprochen splitterig.

In der hellgrauen Hauptmasse liegen zahlreiche braun-

liche und auch deutlich braune Tupfen bis zu Stecknadel-

kopfgroBe, und ganz vereinzeit etwas grofiere Brockchen
eines dichten grauschwarzen Gesteins naeh Art kieiner

Gerolle. Auf einer angeschliffenen Flache und bei Be-

traclitung des Bunnschliffs erkennt man Andeutungen
einer lagenformigien ;AnOrdnung wasserheller Kornchen in

einer dichten1 grunlichen Masse, deren Ton hier besser

als auf der Bruchflache zur Geltung kommt; die braun-

lichen Putzen treten stark zuriick.

Das Mikroskop zeigt zunachst die gleichen klastischen

Quarze, Feldspate, Biotitblatter und die gelegentliche Ver-

einigung dieser im ursprunglichen Verband, wie die Oben
besc'hriebene AdinOle, doch lassen hier die Feldspate und
Quarze nicht selten Anzeichen eines Weiterwachsens
bei der Adinolisierung erkennen: bei gekreuzten Nikols

sieht man, daB: das Individuum an der ohne Analysator

allein sichtbaren, klastischen Grenze nicht aufhort, sOndern

daB in der truben Grimdmasse zackige Fortwachsungen
des Korns mit diesem gleichzeitig ausloschen. Die braun-

lichen Putzen des Handstucks erweisen sich als nicht selb-

standige Gebilde, sondern als Gesteinsteile, die von einem
in Zersetzung begriffenen eisenhaltigen Mineral aus durch

einen Schleier von Brauneisen gefarbt sind; daher treten

sie im Schliff ihrem Wesen entspreehend vOllstandig;

zuruck.

Am wichtigsten sind an diesem Vorkommen Erschei- *

nungen, die unmittelbar die Beobachtung der Adinolisierung

gestatten. Die feinstkornige triibe Masse ist hier in erheblieh

groBerer Menge vOrhanden, als in den vollendeten Adinolen,

ihrem Wesen nach aber gleich: in dem feinstkornigen

Zeitschr. d. D. Geo!. Ges. 1917. 30
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Aggregat farbtoser, in ihrem Gefiige an Mikrofelsit oder
entglaste Grundmassen erinnernder Komponenten liegen
( Jhlloritblattchen, Erzkornchen, vielleicht Reste organisclier
Substanz, und die bekannten stark lichtbrechenden Korci-
chen, die gemeinsam die Triibung hervorrufen. Das gleiche
fa.rblose Aggregat findet sich aber

3 durchaus dem farblosen
Anteil der triiben Massen entsprecbend, teils so feinkornig
wie in dieseii, teils etwas groberkornig, selbstandig in farb-

losen linsenformigen Komplexen, die man ohne Analysator
zunachst als ein klastisehes Quarz- Oder Feldspatgeroli an-
sprechen wurde, ferner in langgestreckten, sich imregel-
maBig in der Hauptmasse verlierenclen Streifen, die das
Gestein durchsetzen, und schlieBlich auch gewissermaBen
fluidal die etwas groBeren dunklen Gerolle wn Tonschiefer-

habitus mantelformig umgebend: sie bezeichnen offenbar
die Zufuhrungswege der die AdinOlisierung hervorrufenden
Mineralisationen.

Nicht selten enthalt der Schliff verhaltnismaBig groBe
Durchschnitte dureh ein blaues Mineral mit starker Licht-

und Doppelbrechung; bisweilen erscheint die Substanz nicht

reinblau, sondern miBfarbig durch tjbergang in schmutzig-

blaugraue und braunliche Tone. Die kristallographisch best-

begrenzten Individuen weisen auf selir steile Pyramiden,

gelegentlich mit Abstumpfung des spitzen Winkels; weniger

gut begrenzte, meist korherformige Gebilde lassen sich jedoch

auch auf diese Gestalten zuruckfuhren. In der langen

Diagonale der spitzrhombischen Durchschnitte liegt die

Richtung der groBeren Elastizitat : alle ^Erscheinungen fuhren

also auf A n a t a s, der auch von H. Rosenbusch aus Adinolen

von Allrode angegeben wird. Durch die auffallenden Er-

scheinungen der groBeren Korner wird man auch darauf

aufmerksam, claB unter den kleineren scheinbar undurch-

sichtigen, die main zunachst als Erze anspricht, manche das

Verhalten blaiu durchsichtiger, stark lichtbrechender In-

dividuen zeigen — unter diesen sind wiahrscheinlich eine

groBere Anzahl Anatase vorhanden, wie man besonders

nach Ausschjalten des Polarisators bei Anwendung der

ABBEESchen Beleuchtungslinse erkennt, Fiir die Frage nach

der Entstehung der Anatase erscheint es mir bemerkenswert,

claB sie mit Vorliebe in Gesteinsteilen auftreten, die durch

Eisenhydrioxyd gefarbt und gleichzeitig verhaltnismaBig

reich ian Biotitresten, Chloritblattern und anderen, auf

zersetzten Biotit hinweisenden Mineralien sind; moglicher-

weise sind sie aus Biotit durch Zersetzung, unabhangig von
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dor ^dinolisierung hervorgegangen. Tatsachlich findet man
bei starker VergroBerung und intonsiver Beleuchtung in

den zersetzten Biotiten kleine, blau durchsichtig werdende,
durch starke Lichtbrechung vielfach dunkel erscheinende

Kornchen, eine Beobachtung, die fur die Richtigkeit dieser

A. mi a hme sprieht.

~Das Vorkommen vom Mittelkopf und die Kontaktgesteine

aus dem Quellgebiet der Luppbtode bei Allrode weisen

somit trotz des verschiedenen geologisehen Alters der

Schiefer genetisch in mehrfacher Hinsicht bedeutsame Be-

ziehungen auf. Obwohl in beiden Fallen infolge der Zu-

sammensetznng der Ausgangsgesteine die zur Umwandlung
in typische Adinolen erforderlichen chemischen Verande-

rungen nnr verba ltnismaJBig klein sind, scheinen diese Ge-

steine einer durchgreifenden AdinOlisierung durch. Diabas

nicht sehr giinstig zu sein: am Mittelkopf 1st es nicht zur

Eritwicklung einer typischen AdinOle gekommen, und bei

Allrode ha.ben die hellen Gesteine noch uberraschend viel

vom Sediment iibrig behalten. Auch die raumliche An-
ordnung ist in beiden Gebieten eigentiimlich: es lassen

sich in dem kleinen Kontakthof keine verschiedenen Ent-

wickluugsstufen verfolgen, es ist nur ein den volleiideten

Adinolen mehr oder weniger angenahertes Gestein vor-

lianden, das in beiden Fallen scharf gegen die unveranderfcen

Schiefer absetzt.

Kontakt gestein e vom Rabenstei

n

bei Has self elde.

Die Kenntnis der chemischen Zusammensetzung
der vom Diabas verandertoen Silurschiefer vom Rabenstein

bei Hasselfelde verdanken wir gleichfalls Em. Kaysee;
in seiner vielfach erwahnten Arbeit teilt er von den am
Rabenstein auftretenden Gesteinen folgende Analysen mit

(a, a, O. S. 121):

(Anal. 31) „IV. Seln1 hartes hell blaugraues, hornstein-

ahnliches Gestein. Volumgewicht 2,672.

(Ana.L 32) V. Sehr hartes, dunkelblaues, jaspisahnlich.es

Gestein mit schon muscheligem Bruch. Volumgewicht 2,650.

(Anal. 33) VI. Ziemlich hartes, hellschieferiges, grau-

blaues Gestein mit unviollkommen muschligem Bruch. Volunv

gewicht 2,675.

30*
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(Anal. 34) VII. Weniger hartes, dickschiefriges oliven-

griines Gestein mit unvollkommen muscheligem Bruch.
Volumgewicht 2,675.

(Anal. 35) VIII. Halbgehartetes, grobschiefriges, dunkel-
grunes Gestein1

init zahlreichen, linsengroBen, dunklen Kon-
kretibnen. Voliimgewicht 2,703." -

31. 32 33. 34. 35.

(— Em.K.IV) (—Em.K.V) (~ Em. K. VI) (— Em. K. VII) ( -Em.K.VllI)

SiO 2 73,34 75,02 63,24 61,58 59,23
A1W 13,61 14.48 13,72 13,67 14,20
Fe203 0,07 4,05 1.83 3,11
FeO 2.27 1,75 5,20 7J0 H,72

MnO Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.

MgO 0,98 0,87 3,84 4,16 3,80
CaO 0.26 0.31 0,56 1,07 0,84
Na2 6,37 4,66 5.80 4,41 5,52
K2 1,18 3.31 1,71 1.99 1,94
H2 0,84 0,81 2.68 2,88 4,46
FeS2 0,63 0,48 . 0,39 —
Org. S. — Sp. Sp. vorh. vorh.

Sa. 99,55 101.69*) 100.80 99,08 99.82

*) nicht 100,69.

Die A d i n b 1 g e s t e i n e schlieflen sicli chemisch an
di& bisher besprbchenen Adinolen an und bieten somit im
allgemeinen nieht viel Bemerkenswertes; es sind offenbar

Albit-Quarz-Gesteine mit merklichem Eiseng^ehalt, in denen
gelcgentlich, wie Anal. [32 zeigt, ein verhaltnismaBig;

holier Kaligehalt auf eine betrachtiiche Beteiligung von

Kalifeldspat hinweist — unwillkurlich denkt man an den

hbhen Kaligehalt des unveranderten Schiefers von Allrode.

Die weniger stark veranderten Gebilde
weisen jedoeh neben einem erheblichen Gehalt an Natron

sehr betrachtiiche Mengen Eisen und Magnesia auf: mit

der Zufuhrung des NatrOn war hier also offenbar kerne

oder eine nur unbedeutende Entziehung von Eisen und
Magnesia verbunden, und in gleich engen Grenzeri hat

sich die Zufuhrung vbn SiO2 bewegt. Eine Untersuchung

der Verhaltnisse dieser Gesteine erwies sich somit als er-

forderlich; obwohl das „halbgehartete grobschieferige

dunkelgriine Gestein" (Anal. 35) chemisch dem unveranderten

Gestein bis auf den fur kOntaMmetamorph veranderte Ge-

steine dieses Gebietes charakteristischen Alkaligehalt sehr

nahe zu stehen scheint, sb ware doch die Kenntnis des

unveranderten Gesteins sehr erwunscht, da nur auf diesem

Wege eine vollig sichere Entscheidung moglich sein wiirde,
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ob das zugefuhrfce Natron eincn Teil des urspninglich vor-

h.mdenen Kali verdrangt habe oder nicht.

Fur cine derartige Untersuchung schienen die Auf-

schlusse bei meinem Besuche des Babensteins nicht un-

giinstig. Dei- eigentliche Diabasbruch und mit ihm die

Aufschliisse in den „harten Kontaktgesteinen" Avaren zwar
verfallen nnd verwaohsen, so daB man sich mit der Fest-

s.tellung des. Kontakts begniigen mufite, aber die halbharten

•Gesteine auf der Hdhe waren durch neue Anbriiche gut

aufgeschlossen. Sodann fand sich in nicht zu weiter Ent-

fernung, wenn auch nicht am Babenstein selbst, der Oben
beschriebene, nicht kontaktmetamorph veranderte Grapto-

lithenschiefer, der moglicherweise zu einem Vergleich

mit den halbharten Gesteinen benutzt werden konnte, auf

den Em. Kayser seinerzeit wegen des schlechten Erhaltungs-

zustandes. der unveranderten Gesteine verzichten muBte:
die zur Zeit seiner Untersuchung aufgeschlossenen „un-

geharteten Schiefer waren nicht frisch genug, um fur die

Analyse tauglich zu erscheinen" (S. 121). Von clieser Er-

wagung ausgehend wurde die oben auf S. 457 mitgeteilte

Analyse XVII ausgefuhrt.

Ein Vergleich der Analysen lehrt sofort, daB der dunkle

Schiefer vpm Teich mit dem Ausgangsmaterial der halb-

geharteten Gesteine nichts gemein hat; der Gehalt von
SiO 2 ist hierfur viei zu hbch, die Mengen von Eisen und
Magnesia zu igering — zweifellos liegen den „halbgehar-

teten" Gesteinen basischere Schiefer mit leiner dem Dornkopf-

schiefer aim lichen Zusammensetzung zugrunde. Fur den

raschen Wechsel der petrographischen Zusammensetzung
der Silurgesteime kann auf die Erlauterunjgen zu dem Blatt

Kiefensbeek (1907) hingewiesen werden (S. 5 ff.),- im einzelnen

auch auf Iden (a.
, a. 0. S. 9) beschriebenen AufschluB im

BachriB des Kleinen MOrgenbrodtales, wo in einer Gesamt-

machtigkeit von noch nicht 5 m auf graue bis graugriine

Kieselschiefer eine Bank von derber Grauwacke, Kiesel-

und Wetzschiefer, unreiner dunkler Quarzit und wieder Kiesel-

uncl Wetzschiefer folgen. Aber auch ohne Kenntnis des

Ausgangsgesteins laBt sich aus den Analysen 31 bis 35

mit Sicherheit sagen, daB zwar die starkst verander-
ten Gesteine des Babensteins typisehe Adinolen
sind, die s c hw a c h e r veranderten aber nicht
A d i n o 1 s e h i e f e r , wie beim Dornkopfkontakt, sondern

Natron-Horn schiefer von der Beschaffenheit des

Sehiefereinschlusses im Diabas des Luppbodetals und der
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Kbntaktgesteine des Kuhrtals : von den unveranderten
Schiefern unterscheiden sie sich ausschlieBlich durcii Zu-
fuhrung vton Natron — SiO 2 ist nicht gestiegen
und im Gegensatz zu den Adinblschiefern Eisen und
Magnesia n i e h t v e r m i n d e r t.

Auch die jetzt aufgesehlossenen G e s t e i n c v o n
mit tie rem Grad der Um wand lung sind in mehr-
facher Hinsicht bedeutsam. Zunachst macht sicii ein sehr
starker Weehsel des Aussehens auf engem Raum geltend.

dem jedloch, wie das Mikroskop lehrt, kein wesentlicher

Unterschied der Zusammemsetzung und der Art der IJm-

wandlung entspricht; sodann zeigt sich, daB ebenso wie es

die Ergebnisse der chemischen Untersuchung fur die von
Em. Kaysek analysierten Gesteine beweisen, auch hier

trotz starker Albitisieriing Magnesia (und Eisen) dem Ge-
stein lerhalten gebliteben sind, und daB der Chiorit leinen

erheblichen AnteiSi am Aufbau der Gebilde nimmt.
Ein dichtes, fein, aber etwas unregelmaBig* gebandertes

Gestein mit dunkelgraugrunen und sehwarzlichgrunen Lagen
und ganz diinnen schwarzen Streifchen erweist sich bei

starker VergroBerung zusammengesetzt aus Albitkornchen

(bis zu g<mz kleinen Dimensionen Mnab) und viel Chiorit-

blattchen; in den dunklen Lagen sind Erzkornchen reich-

licher, in den hefllleren etwas sparlicher, in den schwarzen

Streifen erscheinen sie besionders angereichert — ein

naheres Eingehfcn eriibrigt sich nach Lage der Saehe.

Mit diesem {iunklen Gestein tritt eng verbunden ein

weiBlichgraues auf; es macht einen etwas harteren Ein-

druck als das dunkie, und scheint gieichmaBig dicht bhne

Banderung, laBt aber doeh an verwitterten Stellen und

im Dimnschliff eine Streifung vion etwas hellerer und etwas

dunklerer Substanz und gelegentlich auch ganz diinne

schwarze Linien erkennen. Das Gestein ist noch fein-

korniger als das vorige; sieht man aber von dem Unter-

schied der EorngroBe und dein Zuriicktreten der Erze

_ab, so stimmt es uberraschend mit diesem Gestein uberein.

Auch liier spielt Chiorit eine sehr erhebliche Kolle, aber

er ist heller gefarbt und verleiht daher dem Gestein kerne

dunkie Earbe, und seine Blatter sind so klein und duun,

daB fur dajs Messier seine gerihge Harte in dem an Albit

und Quarz reichen Gesteiin nicht zur Geltung kommen karm.

Sehr bedeutungsvolle Erscheinungen endlich lieBen die

zuoberst auf der Hochfiache liegenden; gehar te ten
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blaulichschwar zen Schiefer erkennen. Von
Schieferung sirald bei genauer Betraehtung allerdings kaum
noch AWdeutungera vorhauden, violmehr zeigen sich bo-

sonders auf atogewittertera Flachen kleirae uiiregehnaBigc
Erhebungen', die als Knotehiei] amgesprochien werden; ihnen
(Mitsproclien offerabar im Bruch rundlLche, langg'ezogerae und
streifige bis strichformige Teile, die sicli durch graue
Farbung von der dunklen Hauptmasse unterscheiden, aber in

diese iibergehen und uberhaupt nur bei sehr aufmerksamer
Betraehtung a uffallenl

Das Mikroskop zeigt das Bikl eines feinkdrnigen, un-

regelmafiig flaserigen Gesteins, aufgebaut aus GMbrit und
larblosen Kornchen, die vielfach nur auf Grund der
Beobaehtungen in entspreehenden Gesteinen als Aibit und
Quarz bezeiehnet werden konrien- die Flaserung wird
durch zahlreiehe, selir dimne, an Erz und organischer

Substanz reiche Lagen hervorgebracht. In dieser durch
Ohlorit grimlich erseheinenden Hauptmasse liegen unregel-

maBig verteilt farblose durchsichtige rundliche Tupfen
und Flecken, aufgebaut aus etwas groBeren Kornchen der

farblosen Substanzen, die haufig zwischen sich groBere

Chtoritblattcben und vereinzelte Erzkornchen enthalten

und v!on den dunklen Streifen umzogen werden. oder audi
durch randlieh kleineres Korn und Zuiiahnle der kleinen

Chloritblattchen in das Hauptgestein ubergehen. Diese

immerhin scharf umsehriebenen Gebilde, die sicli von dem
Gestein bei der Betrachtung* ohne und niit Analysator ab-

heben und den makroskopisch sichtbaren grauen Tupfen und
Schmitzen entsprechen, stehen offenbar in nailer Beziehung
zu g*anz dunnen Streifen, die man nur zwischen gekreuzten

Nikols wahrnimmt. Die dunnen. Streifen durchziehen das

Gestein ganz regellos, sowohl geradliirig- wie aucli gebogen,

und lieben sich vom Hauptgestei'n nur dadurcb ab, daB langs

itinera, die farblosen Bestandteile, besonders wohl Albit,

reichlicher und in etwas groBeren Kornchen angeordnet sind

;

ohne Analysator unterscheiden sie sich nicht von der Haupt-

masse, zu der sie uberhaupt in keinem Gegensatz stehen,

wie ausdriicklich betont werden soli — durch die Notwendig-

keit, bei Beschreibungen das Unterscheidende hervorzuheben,

wird dieses leicht zu stark betont, so daB ein falscher Ein-

druck hervorgerufen werden kann.

Langs dieser Flachen sind wohl die Mineralisatoren.

die die Albitisierung hervorgerufen hahen, vornehmlich in

das Gestein eingedrungen ; von ihnen aus sind aucli die hellen
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Tupfen entstanden, die offenbar den von L. van Werveke
in den JMabaskontakten des linksrheinischen Devon der

Saar- und Moselgegenden beobachteten, hellen Fleeken in

einer dunklen, auch durch Chbrit gefarbten Grundmasse
nahe stehen (Neues Jahrb. 1884, II, S. 226).

Als wesentlieh.es Ergebnis der Untersuchung der Ge-
steine viom Rabenstein kann somit festgestellt werden, daB
unmittelbar am Diabas sich Adinolen gebildet haben; die

weiter viom Diabas entfernt liegenden und schwacher ver-

anderten Gesteine tragen aber nicht den Charakter schwa-
cher ladiniolisierter Gesteine, die Zuge der Adinolschiefer,

sjondern lassen nach Analyse tmd mikroskopisehem Ver-

halten erkennen, daB bei ihnen mit der Zufiihrung des

Natrons koine Abfuhr von Eisen und Magnesia, wahr-

scheinlich auch nicht vbn Kali verbunden war, unci daB
andlererseits SiO 2 nicht Oder nur in sehr geringer Menge
zugefuhrt Worden ist. Diese schwacher veranderten Ge-

steine nahern sich mithin in ilirem Verhalten den

K n t a k t g e b i 1 d e n , die der Diabas im o b e r e n R u h r -

t a 1 aus L e n n e s c h i e f Or n hervOrgebracht hat; diese

Vorkommen, fur die in dieser Arbeit der Name [N a t r o n -

HOrnschiefer (und Natron-Hornfels) vorgeschlagen

wurde (vgl. oben S. 357), sollen zuni SchiuB auf Grund
der Untersuchungen A. Schencks kurz besproclien werden.

Natron- Ho r nschief er und Natron -Hornf else
d e s o b e r e n R u h r t a 1 s

(nach A. Schenck, Verh. d. Naturhist. Vereins d. Rheinlande

und Westfalens, 41, S. 53 ff., 1884).

Als Ty pus der Kontaktgesteine im oberen
Ruhr tal kann die in einem Steinbruch an der StraBe

z wise h en Wiemeringhausen unci Niedersfeld
aufgeschlossene Goisteinsfolge dienen; hier kreuzt der vom
B o c h t e n b e c k zum Kahlenberg hinuberziehende, 200 m
machtige Diabaszug das Ruhrtal. „Etwa 30 Schritt unter-

halb des Steinbruchs stent normaler Lenneschiefer an, cler

ein sehr dunnschieferiges, wellig gefalteltes Gestein von

graublauer bis |graubraunlicher Earbe darstellt. Im nord-

iichen Teile des Steinbruchs nun treffen wir ein 'Gestein

an, das von idem vorhergehenden schon einen abweichenden:

Habitus erkennen laBt; die Farbe ist eine braunlichgrune,

das Gestein ist barter und fester als das vOrhergehende und

in fingerdicken Flatten abgesOndert; da es den Ubergang
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zwiscben dem Lennesehiefer und Hornfels bildet. so wurde
man es wlohl am besten als Hornschiefer "bezeichnen.

Dieses Gestein geht allmahlich iiber zuerst in einen grau-

gr{in©n
3
dann in einen blaugrauen Hornfels. Die ursprun'g'-

liche feine Schieferung ist an dem grime n wie an dem
blauen Hornfels gewonnlicb noch sear deutlich zu sehen,

'das Gestein ist aber bedeutend fester, barter nnd massiger
geworden mid in faustdicken Platten abgesondert. Gegen
den Diabas hin setzt der blaue Hornfels scbarf ab."

(I e. S. 57, 58.) .

Fur das mikroskopische Verhalten dieser C*ebilde kann
anf die Abhandlung (S. 115 ff.) verwiesen werden; das

[Wesentliche der Kontaktgesteine gegeniiber den Lenne-
schiefern ist eine Neubildung von „Plagioklas", Wachstiim
der Quarzkorner und Auftreten der Glimmerblattchen in

regelloser Anordnung, wahrend sie in den Lenneschiefern

vorzug^sweise in parallelen Lag-en sich finden. G r ii n e r

Hornfels und Hornschief e r unterscbeiden sicb

wesentlich durcb groBere Kompaktbeit des ersteren; mikro-

skopiscb ist der einzige von A. Schenck hervorgebobene

Unterscbied eine gewisse Neigung des Chlorits im Hornfels;

sicb zu Haufcben anzuordnen, wodureb Anklange an

,,Spilosit"struktur entstelien. Der blaue Hornfels zeigt

diese Neigung zur Bildung von Cbloritbaufcben nicbt und
ist nocb kompakter als der griine Hornfels, von dem
er sicb sonst nicht unterscbeidet. Mineralogiscbe Unter-

schiecle zwiscben den Kontaktgesteinen besteben somit

gar nicht, strakturell steben sie sicb audi nabe, und die

Abwedchungen von der Zusammensetzung der unveranderten

Lennesehiefer sind alios in allem genommen nicbt sehr be-

deutend. Die cbemiscbe Zusammensetzung der Gesteins-

reihe vom unveranderten Schiefer bis zum blauen Hornfels

zeigen in der nacbstebenden Tabelle die Analysen 36—39

(Sch. I—Scb. IV); die chemischen Verhaltnisse solle-n

zusammen mit denen der iibrigen analysierten Vorkommen
aus dem Kuhrtal besproeben werden.

Makroskopisch und mikroskopisch gleicbe Verhaltnisse

weist die Kont aktr eibe vom Kublenberg bei

Sal bach auf (Anal. 40 und 41), doch fehlt bier wie

bei den iibrigen Vorkommen der blaue Hornfels ; das gleicbe

gilt fur die Kont ak tgesteinie vom Hillkopf
(Anal. 42) — liber den von bier besehriebenen sog. weifi'en

Hornfels, der meiner Ansicbt nacb nicbt in die Kontakt-
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reihe hineingehort, vgl. unten — , unci fur den nur 15 cm
machtigen, zwischen Diabas und normalem Lennesehiefer

liegenden griinen H o r n f e 1 s v o m Silberberg b e i

Silbach (Anal. 43).

Kontaktgesteine des oberen B-uhrtales
vom Bochtenbeck (a. a. O. S. 121, 122)

•36. Ol, DO. ov.

Blauer Horn- Griiner Horn- HornBchiefer Lennesehiefer
fels (Sch. IV) lels (Sch. Ill) (Sch. II) (Sch. I)

SiO2 58,59 61,01 60,68 56,72
TiO 2 0,71 0,84 0,61 0^86

A120< 18.80 16.71 15,24 19,61

FeW 1,12 2,26 3,82 3,51

FeO 5,51 4,48 4,94 6,06

MgO 2,57 2,39 "2,85 '3,05

GaO 2,23 1,03

4,56

"1.14 T)-.51

Na2 3.59 4^4 1,16

K2 4.94 4,16 3,18 4,71

H2 2^7 2,03 2,83 3,95

Org*. Siibst. — 0,53

Sa. 100,13 99,47 100,23 100,67

spez. Oew. 2,713 2,686 2,692 2.748

Kontaktgesteine des oberen Ruhrtale:

SiO2

TiO2

Fe203
FeO
MgO
CaO
Na2

K2

H2

vom Kohlenberg boi Silbach
(a. a. O. S. 125)

40. 41.

Grunlichgrauer Lennesehiefer
Hornfels (Sch. H) (Sch. I)

59,63

0,73

18,31
1.47

5,02

2,45

1,01
7.14

2,73
2.52

60,52

0,62

18,16

2,74 ii)

5,93

3,28

0,47

1,15

3,09
3,6012)

0,62

vom Hillkopf' 4
)

(a. a. O.
S. 126, 127)

42.

Griiner Horn-
fela (Sch. 1)

57,43

0,81

18,05

1,78

6,05
3,35

0,62
6.94

2,14

3.07

vom Silborberi;
boi Silbach » f,

j

(S. 128)

43.

tfornfel*
Sch. I)

60.07

0,79

17,65

1,35

6,03

3,22

1,41

6,03
0.82

2.76

Sa. 101,01

spez. Grew. 2,701

100,18 13)

2,740

100,24

2,702

100,13

2.719

n
) a. a. O. 2,24, in einem mir vorliegenden Sonderabdruck

handschriftlich in 2,74 verbessert.
12

) a. a. O. 3,80 in einem mir vorliegenden Sonderabdruck
handschriftlich in 3,60 verbessert.

13
) a. a. O. 100,20 in einem mir vorliegenden Sonderabdruck

handschriftlich in 100,18 verbessert; die Summe der nicht ver-

besserten Zaihlen wiirde nicht 100,!20, sondern 99,88 ergeben.i
14

) t)ber den vom Hillkopf analysierten sog. „weiBen Horn-
fels" siehe unten.

35
) Der Lennesehiefer vom Silberberg war zu stark ver-
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Bei der Besprechung der ehemischen Verhaltnisse

kipmiilt A. Schbnck zu dem Ergebnis; ,,Die cheimsche
Analyse der Ivontaktgesteine ergibt cine von der des nor-

malen Lennesehiefcrs ini allgemeinen nicht sehr abweicliende

Zusammensetzung, dock laBt sich fast iiberall eine Abnahme
des Eisens, der Magnesia, des Kalis, des Wasserfs und der

organischen Substanzen erkennen, * wahrend Kalk und ganz
besonders Natron zunehmen. Alle diese Umstande weisen
darauf hin, daB die Ursache der Kiontaktmetamorphose
wesentlich in der Einwanderung vion Plagioklassubstanz aus

dem Diabasmagma in den Lenneschiefer zu suchen ist."

(S. 1'36.) Einen Beweis dafur, daB P 1 a g i io k 1 a s s u b s t a n z

aus d e m 'Diabas in den S c ft i e f e r einwandert,
erblickt er in der Tatsache, daB der an den blauen Horn-
fels des Bochtenbeck angrenzende feinkornigere Teii des

Diabases bedeutend armer an Plagioklas und reicher an
Augit ist, a;ls das waiter vom Kontakt entfernte, jgroBer

kornige Gesteiri des gleichen Vorkominens. (S. 123, vgl.

auch die Analysen Sell. V und VI S. 122.)

Betraelitet man von diesem Standpunkt aus die Er-

scheinungen der analytisch am genauesten verfolgten

Kontaktreihe vom Bochtenbeck, so erseheint die

Erklarung A. Schencks fur den blauen Ho.rn f els, aber

nur fur diesen, rein zahlenmaBig zunachst nicht un-

moglich. Zwar muBte man das Eindringen eines

nicht sehr sauren Plagioklases annehmen, um die Zunahme
des Kalkes zu erklaren, und muBte dann auch eine Zunahme
der Ttonerde statt der unerheblichen Abnahme erwarten

- die Berechnungen selbst braucheln hier nicht mitgeteilt zu

werden — dioch darf man einem derartigen Einwurf kein

zu giioBes Gewicht zuschreiben: an sich nicht sehr erheb-

Jiche Abweiclmngen vion einer berechneten Zusammen-
setzung muB man auch beii Biidungen vion Miself)gesteinen

fiir zulassig halten, da ja niemals reine Additionswirkungen
vtorliegen werden. Fiir den g r ii n e n Hornfels und
den Hornschief er sind aber entsprechende Annahmen
wegen der Hohe und mehr noch wegen des Sinns der Ab-
weichung zuruckzuweisen : statt einer Zunahme der Ton-

wittert. tun eine Analyse angezeigt erscheinen zu lassen ; der an
seiner Stelle untersuchte ,,Dachschiefer" aus „Steinbriicheii

weiter oberhalb am Silberberg;" (a. a. O. S. 128, Anal. Sen. II).

kommt auch niach Ansicht A. Schbncks wegen seines sehr
bedeutenden Gehalts an Karbonaten fiir einen Vergleich mit dem
kontaktmetamorphen Gestein nicht in Betracht.
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erde findet sick hier sogar eine reclit erhebliche Ver-

minderung urn 3°/o imd 4i/
2 °/o, sodaB man hier unmoglich'

das Eindringen eines Alkalitonerdesilikats annehmen kann.

Da aber ihrem Wesen nach zwischen Hornschiefer, griinem

und blauem Hornfels kein sachlicher Unterschied besteht,

so ist die Annahme, daJB der blaue Hornfels durch Ein-

dringen von Plagioklassubstanz aus dem Diabas entstanden

ist, audi widerlegt. Noch deutlicher wird diese Beweis-

fuhrung fur den blauen Hornfels, wenn man aus den
Molekularquotienten den TonerdeuberschuB berech.net: der

Lenneschiefer hat einen sehr groBen TonerdeuberschuB,

wahrend die Glieder der Kontaktreihe, audi der blaue

Hornfels, einen fur metamorphosierte Sedimente recht ge-

ringen UberschuB aufweisen — eine derartige Verringe-

rung ist naturlich nur durch Eindringen einer an Tonerde
ungesattigten Losung moglich, und sie kann niemals durch

Hinzutreten von Feldspatsubstanz hervorgebracht werden,

die lediglich ein dem Prozentgehalt des eintretenden Feld-

spats entsprechendes kleines Zuruckgehen des Tonerde

-

Uberschusses bewirken konnte.

Ein Ver gleic h der Zahlen fur die K o n t a k t
-

g e b i 1 cl e mit der Zusammensetzung des Lenne-
schiefers weist unzweideutig auf ein Eindringen von

Ka2 unci SiO 2 aus dem Diabas in den Schiefer, und er-

innert in dieser Beziehung tatsachlich an Adinolisierung

;

der wesentliche Unterschied besteht darin, daB bei den

Vorgangen am Bochtenbeck Kali gar nicht, Eisen und

Magnesia, wenn uberhaupt, nur in unerheblicher Menge aus

dem Gestein entfernt ist. Ob audi ein wenig CaO zugefiihrt

ist, kann mit Sicherheit nicht entschieden werden: die

groBte, an sich audi nicht erhebliche Zunahme (lV2°/o)

bei dem blauen Hornfels vom Bochtenbeck kann ebenso auf

einem gefingen Kalkgehalt der hinzutretenden Substanz wie

audi des der Veranderung unterworfenen Schiefers beruhen.

Die Analysen der Gesteine vom Kuhlenberg
(Analyse 40 und 41) fuhren zu dem gleichen Ergebnis: die

Zunahme des Natrons ist hier noch bedeutender, den ge-

ringeren Gehalt an Kali teilt der Hornfels mit dem unver-

anderten Gestein. Der griine Hornfels vom Hill-

kopf (Anal. 42, Sch. I, S. 127) stimmt mit dem Hornfels

vom Kuhlenberg vollig iiberein, kann daher auf ganz gleiche

Vorgange zuruckgefuhrt werden; der Hornfels vom
Silberberg bei Silbach (Anal. 43, Sch. I, S. 128) besitzt



bei sonst volliger Oberemstimmung nur nodi etwas weniger
Kali, ein Umstand, dor wahrscheinlich auf geringen Kali-

gehalt des unverandierten Schiefers ainweist, aber audi
bei der Annahme, daft hler ein wenig Kali durch Natron
verdrangt sei, an der ganzen Auffassung der chemisette

n

Vorgange keine erhebliche Anderang hervorrufen konnte.

Der Unterschied zwischen den Hornfelsen des Ruhr-
tals unci den AdinOl-Kontakthofen des Harzes Liegt mithin
n i c h t . wie H. Rosenbusch anliahm, auf texturellem
Gebiet, in der gleichmaBigen Verteilung der verschie-

denen Gemengteile bei den Hornschiefern nnd Hornfelsen,

und ist li i c h t, wie A. Schenck glaubte, c lie m i s c li durch
Zufuhrung von Feldspatsubstanz im Ruhrtal im Gegensatz
zum Eindringen von Natronsilikat im Harz gekennzeichnet.

Gerade umgekehrt weisen die Verhaltnisse einzelner Harz-

vorkommen (reiner Adinolhornfels vom Dornkopf, gewisse

Adinolschiefer vom gleichen Fundpunkt) auch auf eine

Zufuhrung vbn Tonerde, wahrend man bei der Deutung
der Ruhrtalgesteine in alien Fallen ohne diese Annahme
auskommt, in den moisten Fallen sie sogar von vornherein

auf Gruncl der Analysenzahlen unbedingt ausschlieBen

muB. Der wesentlichste Unterschied liegt, wie schon A.

Schenck erkannte, in dem Fehieii (oder sehr starken Zunick-

treten) aller derjenigen Vorgange im Ruhrtal, die bei der

Entstehung der Harzer Adinolen „die Baseii
4

' dem Gestein

entfuhrten — wenn A. Schexck die Gesteine des

Ruhrtals als normale Reihe bezeiehnen mochte

(S. 131) im Gegensatz zu den von Em. Kayser
im Harz unterschiedenen sauren und basischen Reihen, so

beruht dies auf einer in der damaligen Zeit ublichen tiber-

schatzung des Si02-Gehaltes fur die Systematik der Eruptiv-

gesteine mid einer Ubertragung dieses Gesichtspunktes auf

metamorphe Sedimente, die sich allerdings fiir eine der-

artige Untersclieidung noch viel weniger eignen als die

magmatischen Bildungen. Eine Folge der weitgehenden

Fortfuhrung von Substanzen bei der Adinolisierung ist die

viel starkere TJmwandlung des metamorphosierten Gesteins,

das schlieBlicli in ein Gemenge von Albit und Quarz iibergeht

und dann chemisch und strukturell, oft auch texturell, mit

dem Ausgangsgestein keine Gemeinschaft mehr hat, wahrend

<lie geringeren Grade der Adinolisierung durch ihre Be-

ziehung zu dem Ausgangsgestein sich den Hornschiefern

und Hornfelsen nahern komien. Fur die Starke der Urn-
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wandlung ist der Wassergehalt sehr bezeichnend, der auoh
bei den starkst veranderten EDomfelsen ebenso wie bei den
AdinOlschiefern stets erheblich ist, wahrend er l>ei den
Adinolen fast ganz verschwindet.

Auch clem Grade nacli erreichen' die Kuhrtal-Kon-

takte nicht die fur die Art ilirer Beeinflussimg mogliche
hdchste Stufe: der Mineralbestand ist zu einem groBen Teil

unverandert, die urspriingliche Schieferung bleibt aaichi in

dem starkst veranderten blauen Hornfels stets erhalten,

so daB streng genommen Schieferhorrifelse vorliegen, deren

Straktur wlohl noch nicht als hochkristallin bezeichnet

werden kann. Ancli in dieser Hinsicht ist die Verwandt-
schaft der Buhrtal-Gesteine mit den schwacher veranderten

Gesteinen viom Rabenfels bei Hasselfelde bezeichnend; diese

Beziehungen sind besonders wichtig, weil am Rabenfels die

starker veranderten Gesteine imzweifelhaft adiniolisiert sind.

einer von diesen Adinolen (Anal. 32 == Em. K. V) dabei aber

einen auffallend bohen Kaligehalt aufweist.

Die vlon mir vorgeschlagene Bezeichnung N a t r o n -

H or nse hie fe r und Natron-Hornfels wurde ge-

wahlt, urn diese eliemisch in erster Beihe durch Zufuhrung
von Natron charakterisierten Kontaktgebilde sowohl von

den im wesentlichen o li n e Stoffzufuh r gebildetcn

fiornfelseH d e r n o r m a. 1 e n T i e f e n g e s t e i n s -

kontakte wie audi von den d u r c li Stoffaust a nse h

gekenn zeiehnet e n A dino Iko n t ak ten za unter-

scheiden; auf den Grad der Umwandlung wurde hierbei

kein zu groBes Gewicht gelegt.

Es braudit iwlonl kaum ausdrucklicli betont zu werden,

daB die geschilderten Unterschiede zwischen Adinolgesteinen

und Natilon-Hornschiefern, und nicht etwa zwischen Diabas-

kontakten des Harzes und des Ruhrtals bestehen; es geniigt,

auf den dem Natnon-Hornschiefer bis auf den Kali-Austausch

uberaus nahestehendeii EinschluB im Diabas des Luppb'ode-

tals und die „mittelharten" Kjontaktgebilde vom Rabenfels

bei Hasselfelde hinzuweisen. Geegraphisch konnte man
nur die Mannigfaltigkeit vlon Diabaskontakten im Harz und
die GleichmaBigkeit dieser Bildimgen im Ruhrtal hervor-

heben.

Anhangsweise sell hier noch das von A. Schenck als

„w e i B e r Hornfels" bezeichnete Gestein vom Hilikopf

besprochen werden (a. a. O. S. 62, 63, 126. 127), das sich
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niciit ansteliend, so>ndern nur auf einer Halde einer ver-

iassenen Grube land, in dor em im Diabas auftretendes
Bleiglanz-Schwerspat-Vorkommen ausgebentet wurde. Der
Stolleii dieser Grube fiihrt durch Lenneschiefer und den auf

inn folgenden, oben besprochenen grunlichgrauen Hornfels
zum Diabas; das weiBe Gestein wurde anstehend nicht

angietrbffen.

Makroskopiscli und besonders, im Schliff zeigt das Gestein

deutlich die Schieferung des Lenneschiefers; es bestoht

najuptsachlich aus „unriegelma6ig umgrenzten Quarzkornern,
die in einer bei . gekreuzten Mkols dunkel erscheinenden

Grundmasse, vielleicht von amorpher wasserhaltiger SiO 2
,

eingebettet liegen;" Feldspate waren nicht nachweisbar.

DaB das Gestein in der ,,amorphen Grundmasse" Ton-

substanzen enthalt, beweist der Tonerdegehalt des Gesteins

(81/2 °/o), daB Eeldspate nicht vorhanden sind, das ganzliche

Fehlen der Alkalien. H. IIosenbusch nimmt an, daB dieses

Gestein „nach Analyse und Beschreibung einer Adinole

ent-spricht, deren Albit in Kaolin nmg^ewandelt ist;" mir

ist es wahrscheinlicher, daB hier ein v e r k i e s e 1 1 e r

Lenneschiefer vorliegt, nach Art des oben beschrie-

oenen, verkieselten, auBerlich gleiclifalls adinOlahnlichen

Wissenbacher Schiefers vom Mittelkopf (S. ,453), dessen

Analyse (XVI) hier zum Vergleich mit der ScHENCKSchen
Analyse des von ihm „weiBer Hornfels" genannten Gesteins

mm Hillkopf wiederhott wird.

44. XVI.
VerkieselterJLennf- Verkieselter
schiefer, Hillkopf Wissenbacher

(Sch. II Schiefer, Mittelkopf
a. a. 0. S. 127) (vgl. oben S. 453)

SiO 2 87,50 88,66

TiO 2 Sp. 0,15

APO 8,41 2,95

Fe2Q :i 0,40 3,41

FeO 0,53 1,18

MnO nicht best, 0,14

MgO 0.16 0,81

CaO 0,54

Sp.

" 0,48

Na2 0,67

K2 0,79

H20-f
J

3,26
1,01

H2<3~ 0,07

P2 r. nicht best. 0.24 ,

CO 2 0,31 nicht vorh.

so* nicht best, nicht vorh.

CI nicht best. nicht vorh.

Sa, 101,11 100
;
56
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Wahrend die Verkieselung des Harzer Gesteins nach
dem mikroskopisc'hen Bild unci dem geologisehen Auftreten
als direkte Kontaktwirkung des Diabases angesprochen
werden muB, ist es fur das Gtestein vom Hillkopf nicht
ausgeschlossen, daB hier die Verkieselung mit den erz-

zufiihrenden Prozessen im Zusammenhang stent, mithin nur
mittelbar auf die Diabasintrusion - zuruckgefiihrt werden
kann.

Zur Altersbestimmung der Diabasintrusionen des Harzes.

SchlieBlich soli noch gepriift werden, ob die petrogra-

phische Untersuchung der Adintolgesteine Ergebnisse ge-

liefert hat, die fur die Be s tim'mung der Intriir
s i o n s z e i t der D i a b a s e verwendet werden konnen

.

Eine besti-mmte Festlegung dieses geologisehen Zeitpunkts

ist allerdings Von vornherein nicht durch eine petrogra-

phische, sondern durch geologische Beobaehtungen zu er-

warten, wohl aber konnen durch die petrographische Unter-

suchung ermittelte Tatsaehen maBgebend mitwirken.

Das geologische Alter der Diabase des Harzes

war schbn lange Gegenstand der geologisehen Forschung:

bekanntlieh hatte J. F. L. Hausmann dem ' Diabas eine

wiehtige • Riolle bei der Aufrichtung des Harzgebirges zu-

geschrieben (Uber die Bildung des Harzgebirges, S. 15 ff.,

Gottingen 1842), wahrend K. A. Lossen schon im Beginn

seiner Harzstudien durch seine Beobaehtungen liber das

Verhalten der Diabase zu den Faiten und den Biegungen

der Sedimente zu einer ganz anderen Auffassung liber das

Alter der Diabase gelangt war. „Da die Diabasziige lalle

jene Knickbiegungen teilen und die verschiedetn ausgebil-

deten dichten unci kornigen Ziige in steter Begleitung der-

selben Schichten, sowohl in der Xord-, als audi in der

Sudhalfte, auftreten, so konnen die Massen wohl nur vor

der allerersten einfachen Faltung zwischen die Schichten

eingedrungen sein" (Ztschr. Deutsch. Geol. Ges., 20, S. 225,

1868); ein Jahr spater fuhrt er cliesen Gedanken weiter

aus und kommt zu dem Ergebnis, „daB die Diabaseruptionen

des Harzes zum Teil bereits wahrend der Ablagenmg dieser

altesten Sedimente zwiscnen die TonscMchten eingedrungen

sind Oder deckenartig daruber sich ergossen haben" (Ztschr.

Deutsch. Geol. Ges., 21, S. 287, 1869). Auf diese geolo-

gisehen Ansehauungen Lossens begrundete bekanntlieh
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Em. Kayseb seine Erklarung der Diabasfcontaktgesteine auf
chemischer Grtmdlage (vgl. oben S. 429 IT.): er sehloB aus

den geologiscfren Yerhultnissen, „da& die Diabase zu einer

Zeit in die Sedimente eindratagen, als diese nodi plastiscli

genug waren, um ilmen kem groBes Hindernis entgegen-
zusetzen". er nimmt an, dafi die von ihm festgestellten

vhemiselien Veranderimgen der Sedimente im Diabaskontakt
..sehr wahrsclieinlieh durch einen nocii wesentlich plastischen

Zustand ties Sediments erleicMert wurde-n", and bezeiclnmt

den Zustand der urspriinglichen Sedimente beim Eindringen
der Diabase als den plastisclier Tone (a. a. O. S. 161).

Seit dieser Zeit 1st mit einer einzigen Ausnahme die

Frage naoh dem Alter der Harzer Diabase nicht mehr im
Zusammenhaiig beliandelt worden; man lieB mit K. A.

Lossex die Intrusion der Diabase unmittelbar auf den
Absatz der sie einschlieBenden Sedimente folgen, und als

dann das Liegende und Hangende eines Teiis der Diabas-

lager als siluriscli erkannt wurden, muBte man folgerichtig

und wohi beeinfluBt durcli die oben erwahnten Vorstellungen

vjorn Meehanismus der Intrusionen, neb en den devoni-
sell en aueli eine siiurische Diabasintrusiipn
annehmen.

Widersprueh gegen diese Auffassung erhob R. Lepsius
in seiner Geologie von Deutsehland, II (1910, S. 231 ff.).

Aus dem Fehlen von Diabastuffen im unteren Mitteldevon

(Wissenbacher Schiefer) folgert er, daB die Diabaseruptionen

erst im loberen Mitteldevon begonnen habein (S. 391) — die

von F. Rixxe beschriebeneii Bomben in den Goslarer Schich-

ten (Neues Jahrb. f. Min., B. B. 10, S. 363 ff., bes. S. 380 ff.

1896) erkennt er, wie oben erwahnt, als solche nicht an,

sondern betrachtet sie als Telle auseinandergezerrter Diabas-

iager (S. 336), und kommt zu dem Ergebnis: ,,Es bleiben

daher als Eruptionszeiten der Diabase im Harze nur die-

jenigen der Stringoeephalen- unci der oberdevonischeii

Schichten bestehen; die Diabase' dagegen in den Wissen-

baelier Schiefern und in nocW alteren Devon- oder Silur-

stufen sind, obwohl sie in der Regel konkordant in den

Sedimenten lagern, als intrusive Massen anzusehen, deren

Eruptionen' ebenfalls wiihrend der Zeit der Stringocephalen-

oder der oberdevonischen Stufen erfolgt sind." (S. 336.)

Trotzdem nimmt auch R. Lepsius offenbar einen weichen

Zustand der Sedimente beim Eindringen der Diabase an;

wenigstens beruft er sich fur die Auffassung der Diabase

als Lagergange auf E. Reyers bekanntes Experiment als

Zeitschr. d. D. Geo!. Ges. 1917. 31
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eine'n Beweis dafur, ,,daB das Magma sehr ieickt in nock
sckiammige oder weiche Schickten ein'dringt und sick

horizontal wie eine Decke intrusiv ausbreitet." (S. 336.)

Aber selbst wenn man zugeben wollte, daB eine Intrusion

von glcickzeitigen Effusionen unter alien Umstanden
begleitet sein musse, wozu gar keike Veranlassung vorliegt

so ist/ die ganze Beweisfukrung durch das Auffinden von
cch ten Stromeri mit Mauclelsteinstruktur und von eckten
Tuffen in den Wissenbacker Sckiefern der Trageburg in

Hirer Grundlage ersckuttert und hinfallig geworden.

Allen diesen Vorstellungen stelit e i n Ergebnis der
petrographiscken Untersuckung gegeniiber, das zu einer

anderen Auffassung zwingt: die Tat sac lie, daB die
G est eine bereits gesckiefiert war en, bevor
sie zu Diabaskiontaktgesteinen verandert
wur den. Von den alteren Ansckauungen befindet sick

ausscklieBlick die Ansickt K. A. Lossens, der die Umwand-
lung der Gesteine fur u n a b k a n g i g von dem Vor-
gange der Injektioin bait und diese Umwandlung
lange Hack der Injektion durch Dynamo-
m e t a m o r p h o s e kervorgerufen ansetzt, nickt im Wider-

spruck mit dieser grundlegenden Tatsacke, aber auck dieser

TTmstand vermag die Auffassung Lossens nickt zu stutzen.

Eine groBe Arizalkl Grande gegen Lossens Vorstellung

geken unmittelbar aus den dieser Arbeit zugrunde liegenden

Beobacktungen kervor, so daB es gemigt, kier ausscklieBlick

die textu r e lien V e r k a 1 1 n i s s e zu besprecken.

K. A. Lossen bringt die den Sckiefer durcksetzenden
' Q u a r z - A 1 b i t - C k 1 o r i t - K a r b o n a t k 1 ii f t e in einen

ursachlichen Z u s a m m e n k a n g mit der A d i n o -

1 i s i e r u n g , er nimmt mitkin an, daB bei diesem Vorgang

sckon Sckiefer vorgelegen kaben. Bann ist aber nickt

zu versteken, da.B die Eutfernung vom Diabas, die fur

die allenthalben zirkuliereinden Wasser ausscklieBlick einen

groBeren oder geringeren G^ekalt an Losungsprodukten

des Diabases zur Folge habein kann, ausscklaggebend fur

die Entstekung texturell sb abweickender Gesteine gewesen
sein sioll, wie es Adinolen und Spilosite sind; daB man aucl/

stbfflick eine groBere GleickmaBigkeit der entstekenden

Oesteine, alsio eine sckwackere, aber auf weite Strecker,

aukaltende und vtor alien Dingetn gleickmaBigere Beeim
flussung erwarten miiBte, wurde sckon oben ausgefukrt.

Gegen die Moglickkeit, U m w a n d 1 u n g und S c k i e -
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1' e r u n g g 1 e ic h z e i t i g anzusetzen, die G ebilde mithiir-

auf „P i e z o k o n t a k t mcla m o rphos e" zuriickzufuhren,

oder bei ihnen an G ebilde nach' der Entstehiingsweise des
Eckergneises im Kontakthof des Bnockengrainits zu denken
(vgl. 0. H. Erdmannsdorffek, „Der Eckergneis im Harz",

Jahrb. Preuti. Geol. Landesalnst. 30, I, S. 324 ff., 1909),

sprechen wieder zAvingeiide texturelle Grunde. Es bleibt

von vornlierein unverstandlich, warum die stofflich starkst

beeinfluftten Sedimente die Schieferung vielfach nur spuren-

weise aufweisen sollten, und eine nahere Betrachtung laSt

auch3
wie oben gezeigt wurde, diese Spuren in den voll-

endeten Adinolen unzweideutig als Reste fruiter vollkommener
Schieferung und nicht als Anzeichen schlecht entwickelter

Schieferung erkennen. Besonders beweiskraftig fur diese

Auffassung sind die innerhalb der Adinolen liegenden

Schieferblatter : sie lassen neben der gyoBeren Vollkommen-
heit der Schieferung deutlich die fur ko'n'taktmetamorphe

Umkristallisation bezeichnende Neigung erkennen, die ur-

sprunglich vorhandene Textur, hier eben die Schieferung,

zugunsten einer neuen ungeschieferten (hbrnfelsartigen)

ziiruckzudrangen.

Fur das Alter der I n t r u s i o n ergibt sich somit

mit blister Sicherbeit die Tatsache, claB d i e S e d i m e n t e

schon g e s c h i e f e r t w a r e n , als der D i a b a s e i n -

drang und die Schiefer in Kontaktgesteine umwancleite

;

die Intrusion erfolgte also erheblich spater als die Ent-

stehung der Sedimente. Das gilt sowohi fur die silurischen

Graptolithenschiefer wie fur die mitteldevonischen Wissen-

bacher Schiefer ; es liegt mithin aus p e t r o g r a p h i s e h i© nl

Griinden keine Veranlassung vor, fur die in diese Schiefer

eingedrungenen Diabase verschiedenes Alter anzunehmen,
nur muBten bei der Annahme gleichen Alters audi die die

Adinolisierung der silurischen Schiefer hervorrufenden

Massen jiinger als die Wissenbacher Schiefer sein 16
). Das

J6
) Die jetzt als silurisch angesprochenen Diabase des Bruch-

berg-Ackergebietes wurden in die vorliegende Arbeit nicht ein-

bezogen (vgl. iiber sie M. Koch, Rosenbusch-Festschrift S. 184 11

1906, 0. H. Erdmannsdorffer, Ztschr. Deutsch. Geol. Ges.

59, S. 17 ff. 1907, Erlauterungen zu Blatt Riefensbeek S. S ff.

und S. 37 ff., und zu Blatt Ostaode S. 5 u. S. 27 1907, Jaiirb.

Geol. Landesanstalt, 29, I, S. 1 ff., 1908) ; erwahnt sei jedoch,

daB O. H. Erdmanndorffer vom Kontakt des Diabases in der
Rauhen Schlucht an der Miindung der Schachtkappe die Bildung
von Spilositen angibt (Erlauterungen zum Blatt Riefensbeek S. 30)

31*
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.Auftreten einzelner Diabasergusse zwischen den Wissen-
bacher Sehiefern ebenso wie die Emlagerung von Keratophyr-
tuffen konnte den Gedanken nahe legem in dissen mittel -

devonischen Ef.f usi vm as sen der Wissenbacher
Schiefer V-or la lifer der gewaitigien Diabaseffusionon dos
oberen Mitteldevon und des. Oberdevon zu sehen imd mit

dieser .machtigen Diabasforderung auch die Intrusion als

gleichalterig anzusetzen; dann mutiten aber die mittel

-

devonischen' ^Sedimente spatestens schion vor dem Auftreten
der oberdevonischen Diabasa Sclnefertextur erhalten haben,

eine Annahme, der wohl geologische Schwierigkeiten enr-

gegensteben. Will nian daher diese Annahme vermeiden, so

bleibt nur ein noch geringeres Alter fur die intrusive

n

Diabase denkbar: die oberdevonischen Ergiisse mufiten dann
alter sein als die Intrusivma&sen, und dies© konnten \u\-

abhangig von den Effusivgebilden, den sparlichen Wissen-

bacber Effusivmassen und den reichlicben Ergiissen des

oberen Mittel- und Oberdevon, im Zusammenhang mit der

wesentlich oberkarbonisclien Auffaltung des Harzgebirges

stehen. Al s ein Produk t v u 1 k a n i s c h e r T a t i g -

k e i t i m K u 1 m wiirden bei dieser Auffassung die s o -

gen ami ten, mit Wetzschiefer und Kieselschiefer ver-

bundenen kulmischen Adinolen sich zwischen die

oberdevonischen Effusionen und die angenommenen karbo-

nischen Intrusionen verbindend" einschalten.

Als k a rbonis c h © A d i n o 1 e n sind sehr verschiedene,

den Kieselschiefern und Wetzschiefern eingelagerte Gesteine

zusaiiimengefaBt wiorden, wie ein Blick auf die von E.

Wundeklich ausgefuhrten Analysen (in A. v. Gkodeok,

Ztschr. Deutsch. Geol. Ges., 29, S. 43-4 und 435, 1877 und in

F. Wundeklichs Leipziger Dissertation, Mitt, des Berg-

und Huttenmannischen Vereins Maja, Neue Folge, Heft II,

S. 30, 1880) zeigt. Enter ihnen (und auch unter den Wetz-

schiefern a. a. 0. S. 31) finden sich nun chemisch mit

Quarzkeratophyrtuffen, Tuffiten und Porphyroiden voll-

standig ubereinstimmende Gesteine, und an Schliffen der

Adinolen von Lerbach aus der Sammlung der Geolo-

gischen Landesanstalt klotnlnte ich mich von dem (ent-

sprechenden texturellen Aufbau uberzeugen, so da£ mir der

Anted von Quarzkeratophyrtuffen am Aufbau dieser Kulm-

.iblagerungen gesichjert erscheint.

mid den analcimfuhrenden Diabas von diesem Fundpunkt^ als

..walirselieinlich intrusiv" bezeiclmet-. (Ztschr. Deutscif. Geol.

Ges. 59, S. 75).
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Diese fur das Alter dor Diabasintmsionen bisher nicht

in Eirwagtung gezogene, durch das petrographische Ver-

halten dor Kontaktgesteine nahegelegte Moglichkeit be-

<lari' naturlich noch einer geologischen Priifung. Eiti

\ Lelleicht- naheliegender Einwurf kann von vorriherein bc-

Seitigt werden : die Tatsache, dafi 'Diabase durch dsn.' post-

kulmischen Brocken- und Rammberggranit * kontakt-

metaniorph verandert sind. sprieht nicht geg*en die hier vor-

getragene Annahme. Die ausfuhrliche Sehilderung der-

artiger Kontaktgesteine vom Blatt Harzburg durch 0. H.

Ebdmannsdorffek beziekt sich hauptsachlieh auf Effusiv-

rnassen des oberen Mitteldevon, die somit hier gar nicht in

Erage kommen (Jahrb. Geol. Landesanst. f. 1904/ 25, S. 1 ff.,

1907), aber selbst wenn einzelne metamorphosierte „kornige"

I
Diabase dieses Gebietes Intrusivmassen sein sollten, und
w enn man mit K. A. Lossex die etwas abweichende Be-

st haffenheit des zweifellos intrusiven Diabases von der

Tieinrichsburg- bei Magdesprung und der inn begleitenden

Adinole und des Spilosits auf die Beeinflussung durch den
Rammberggranit zuruckzufuhren will (vgl. Ztschr. Deutsch.

Geol. Ges., 24. S. 726, 727, Anm., 1872, und den Abschnitt

Diabashornfels in den Erlauterungen zu Blatt Harzgerode,

S. 79 ff.), so konnten diese Erscheinuiigen dock nicht gegen
< tie Annahme eines zeitlichen und ursachlichen Zusammen-
hangs der Diabasintrusionen mit der Harzfaltung angefiihrt

werden. Nach der zusammenfassenden Darstellung 0. H.

Erdmannsdorffeks ergibt sich namlich, daB der Brocken-

granit vielfach .am primaren Kontakt mit steil aufgerichteten

Sehichten stent, sie quer zum Streichen abschneidet und

Apophysen in sie entsendet; die Sehichten mussen also bei

der Intrusion ihre steile Stellung bereits besessen haben,

die grofie Uberschiebung des Silurquarzits muBte bereits

stattgefunden haben. mit anderen Wort en': der Granit ist

in einen Schichtenkomplex eingedrungen, dessen Ealtung

bereits viollendet Avar."' (tiber Bau und Bildungsweise des

Brockenmassivs, Jahrb. der Geol. Landesanst. f. 1905, £6,

S. 379 ff., bes. S.395, 1906.) Da somit der Granit junger
als die Hauptfaltung ist, so konnte er selbstverstandlich

w a h r e n d der Hauptfaltung in die Sehichten ein-

gedrungene Diabase sehr leicht metamorphosiert haben.

Gegen die hier vertretene Annahme wiirde andererseits

ein Verhalten sprechen, wie es die Diabase des Latin -

und Dill gebietes nach den bekannten Untersuchungen
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von R. Brauns aufweisen. (Vgl. bssQnders: Beitrage zui

Kenntnis cler chemisclien Zusammensetzung der devoniscfaeii

Eruptivgesteine im Gebiete der Lahn und Dill, Neues Jalirb.

B. B. 27, S. 261 ff., 1909 und B. B. 28, S. 379 ff.
3 1909.)

Hier kommt R. Bbauns zu dem geologisch und petrogra-

phiscli begru-ndeten Ergebnis: „Die Trennung der gesamten
Eruptivgesteine (naturlich des genannten Gebietes) in mittel-

devonische und oberdevonische ist durch die Art ihres

Vorkommens berecht-igt. Zwei selbstandige Eruptions-

perioden liaben die beideii selbstandigen Reihen geliefert"

(B. B. 27, S. 264), und M. Stakk fafit das petrographische

Ergebnis dieser Untersuchungen in den Satz zusannnen:

„Im Oberdevion ist . . . die pazifische, im Mitteldevon die

atlantische Sippe ausgebildet." (Petrographische Provinzen,

Fortsehr. d. Mineralogie, 4, S. 251 ff., bes. S. 264, 1914.)

Im Harz liegen die Verhaltnisse offenbar anders, wenn
sie auch noch nieht ausreichend geklart sind: es besteht

nach den Ausfuhrungen des besten Kenners dieser Gebiete.

0. H. Erdmannsdorffeks, kein chemisch-petrographischer

Gegensatz zwisehen der Hauptmasse der in die Wissenbaeher
Schiefer intrudierten Diabase und den im oberen Mitteldevon

und im Oberdevion liegenden Diabasen, und umgekehrt
finden sich in den Wissenbaeher Schiefern neben den vor-

waltenden alkaliarmen Diabasen alkalireiche Gesteine

essexitischer Zusammensetzung bei durchaus diabasahn-

lichem Aussehen, die petrographisch mit Keratophyren

durch plagioklasreiche Keratophyre zu einer Reihe ver-

bunden sind. Fur diese beiden, im Harz erst durch die

Untersuchungen 0. H. Erdiiannsdorffers unterschiedenen

Diabase" laBt sich nun nach Ansicht dieses Forsobers

„ein magmatischer Zusammenhang . . . nieht mit Sicherheit

nachweisen, wenngleich der Gedanke daran durch ihr

gleiches geologisches Alter und die enge raumliche Ver-

kniipfung nahegelegt wird" (Tiber die systematische Stel-

lung dea1 Harzer •Keratophyre, Zentralbl. f. Min., 1909,

S. 33 ff., bes. S. 41), so daB 'die Erfahrungen in der Lahn-

und Dillgegend zur Erklarung der Harzer Verhaltnisse

^weifellos nieht herangezogen werden konnen.

tTber die Stellung der Harzer Diabase im System der

Eruptivgesteine.

Die Beziehungen eines Teiis der basischen Intrusiv-

ma-ssen zu alkalireichen Gesteinen fuhren wieder zu dem
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stofflichen Ahnlichkeit der Adinolen mit G-esteinen der

Keratophyrreihe. Der Nachweis, daB die Ahnlichkeit nicht

va\ einer Auffassung der Adinolsubstanz als Keratbphyr-

substanz berechtigt, wurde in dieser Arbeit erbracht; es

kann sich hier nur darum handeln, ob die Beschaffenheit der

die Adinolisierung hervorrufenden Stoffe imd ihr Zusammen-
hang mit Diabasen fur die Frage nach der chemise h e n
Zugehorigkeit der Madmen , denen sie entstammen,
einen Anhalt bietet.

DaB em Toil der im Devon auftretenden Diabase einen

hohen Natrongehalt besitzt, beweist die chemische Zu-

sammensetzung der Diabase von Neuwerk (vgl. oben S. 360),

uad dafi den Magmen derjenigen Diabase, die im Kontakt
die Schiefer adinlolisiert haben, urspriinglich auch ein hoherer

Natnongehalt zukam, als die Analyse jetzt nachweist steht

aufier Zweifel, doeh glaube ich allerdings bei der geringen

Breite der Kontaktzonen nicht, daB der urspriingliche

^Tatrongehalt des Magmas betrachtlich holier war. Anderer-

seits deuten auch die von K. A. Lossen stark betonten

a 1 b i t f ii h r e n d e n Q u a r z t r ii m e r ,,in bauchigen Linsen

und plattigen Schniiren zwischen den Schieferblattern oder in

gangartig hindurchsetzenden Trumern 4

', bekanntlich eines der

Kennzeichen der „Begionalmetamorphose in der SO-Zone"
der LossENSchen Harzkarte, auf Zufiihrung von SiO 2 und
Natron wahrend oder nach der Schieferung der alten Se-

dimente (vgl. Erlauterungen zu Blatt Schwenda, S. 9, 1883

und die dort angegebenen alteren Nachweise), und auch
diese Erscheinung kann man wohl am besten auf Vorgange
zuruckfuhren, die mit der Intrusion der Diabasmassen zur

Zeit der Faltung in Zusammenhang stehen.

Trotz aller dieser TJmstande, die auf einen hoheren

Natrongehalt hinweisen, als er nichtsauren Magmen der

Alkalikalkreihe in der Begel zukommt, trotz der engen
Verkniipfung mit alkalireichen, Aegirin und Alkaliamphibol

enthaltenden Keratophyren, trotz der chemischen Zu-

sammensetzung der intrusiven Diabase von der Beschaffen-

heit des Vorkommens von Neuwerk und — wenn man sie

in die Beihe hineinnehmen will — trotz der chemischen
und mineralogischen Zusammensetzung der als silurisch

angesprochenen, Analcim, Arfvedsonit und Aegirinsaume

fiihrenden Diabase des Bruchberg-Ackerzuges, mochte ich

dem S t a m m a g ma dieser Gesteine k e i n e A n n a h e -

rung an die A 1 k a 1 i r e i h e zuerkenuen und auch eine
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Verwandtschaft mit monzonitischen Magmen nicht zu stark
betonen.

Wenn beispielsweise aus einem dioritischen Magma
sich ein diabasisches Gestein abspaltet, bleibt ein berato-
phyrisches Teilmagma Oder ein an Natron und SiO 2 reicher
Rest iibrig", und es ist weder befremdlich, wenn unfcer

dieseri Umstanden auch1

der diabasische Teil gelegentlicli

reicher an Natron ist, als man es bei £)iabasen gewdhnt
ist, noch beweisend fur die Beschaffenheit des Gesamt-
magmas, wenn gelegentlich und ausnahmsweise in einem
dieser natnonreicheren Partial gesteine sich untergeordnet
ein Feldspatvertreter, ein Alkalipyroxen oder ein Alkali-

amphiblol findet. Man iiberschatzt vielleicht uberhaupt
etwas die symptomatische Bedeutung dieser Gemengteile,
wenn man: schon wegen ihres gelegentlichen Auftretens in

einer verschwindend kleinen Zahi der Glieder einer geolo-

giscben Reihe die Alkalikalk-Natur der gan'zen Reibe in

Zweifel zieht — sehliefilich kommt es doch auf die chemische
Zusammensetzung des G e s a m t m a g m a s an, und fiir

diese ist meines Era.chteris zunach'st noch nichts be-

wiesen, wenn die chemische Zusammensetzung eines unter

-

gebrdneten Partialgesteins die Bildung geringer Mengen
vOn Feldspatvertretern oder von Alkalipyroxenen und
Alkaliamphibolen gestattet. Der entspreehende SchluB

r

Zweifel an der Alkalinatur einer Gesteinsmasse, weil iin! ihr

Glieder iauftreten, die " ihrer mineraliogischen Zusammen-
setzung mach mit Gesteinen der Alkalikalk-Reihe uberein-

stimmen, ist ja uberhaupt niemals gezOgen worden, und fur

die hier vertretene Auffassung' spricht das von M. Stark
beschriebene Auftreten von Aegirinaugit in einem „echten -

pazifischen Augitit" der Euganeen, herVorgerufen durel:

eine teilweise Einschmelzung von Granit (Geologisch'-petro-

graphische Aufnahme der Euganeen, Min.-Petr. Mitt., 27.

S. 399 ff., bee. S. 455—457, 1908).

In dem hier behandelten besbnderen Fall vermag ich

weder in der Beschaffenheit der Diabase nOch in ihrer

Verknupfung mit AdinOlen Und. Keratophyren einen Grund
gegen die Zugehorigkeit dieser Serie zu dem Harzer Haupt-

magma zu erblicken, dessen Gesteine M. Stark auf Grund
der Zusammenstellung vOn O. H. Erbmannsdorffer (Jahrb.

Geol. Landesanst,, 27, S. 341, 1906) als „ein ausgezeichnetes

Beispiel einer pazifischen Differentiationsserie" bezeichnet

(M. Stark: PetrOgraphische Provinzen, Fortschr. d. Minera-



Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1917. Tafcl XIV.

Fig. 1. Heller Adinolfels aus Zone I.

Dornkopf. (20fach vergrofeert.

)

Fig. 2. Adinolschiefer aus Zone III.

Dornkopf. (stark vergrofeert.

)

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W.





Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1917. Tafel XV.

Fig. I. Helle Adinole mit Streifen von
Tonschiefer aus Zone II. Dornkopf.

(20fach vergrofeert.)

Fig. 2. Dunkle Adinole aus Zone II.

Dornkopf. (20fach vergroftert.)

Lichtdruck von Albert Frisch. Berlin W.
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Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. 1917. Tafel XVI.

Fig. 1. Adinole und Adinolschiefer in

inniger Verbinciung aus Zone II. Dorn-
kopf. (20fach vergrofeert.)

Fig. 2. Die gleiche Stelle wie 1 bei ge-
kreuzten Nicols.

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W.





Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges.. 1917. Tafel XVII.

Fig. 1. Dunkle Adinole, tuffahnlich, aus
Zone II. Dornkopf. (20fach vergrofeert.)

Fig. 2. Die gleiche Stelle wie 1 bei
gekreuzten Nicols.

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W.
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logie 4, S. 251 ff.). DaB aber auch in dieser ausgesprochen

pazifischen Serie leise Anklange an Alkaligesteine auf-

treten, zeigt Aein Blick auf die Darstellung der gesammelten
Analysen im OsANNSchen Dreieck (0. H. Eedmannsdoeffee
a. a. 0. S. 272), in dem verschiedene Granite sich im Gebiet

der y- und 7-Magmen befinden, inid besonders der sehr inter-

essante „Syenitische EinschluB im griinen Augitgranit" von

Gruhe (1. c. S. 354), ein ,,feink6rniger, schwarzlichgrauer,

orthoklas- und biotitreicher quarzarmer Granit mit Spuren

von Diopsid und Hornblende", dessen Forme! s 69 a9 c . 5 f10 . 5

ihm sogar seinen Platz unter den #-Magmen anweist. In der

Harzer Diabas-Keratophyrgruppe konnte man die Produkte

eines oder melirerer zeitig vom Hauptmagma abgespaltener

und raumlich abgetrennter Teilmagmen erblicken, die durch

ihre Abtrennung sicb petrographisch und geologisch ab-

weichend entwickelt hiaben. Scbon in der Devonzeit konnten
sie dann welter gespaltene Effusivbildungen, vielleicbt auch.

sparliche Intrusivgesteine geliefert liaben, wahrend der sehr

betrachtliche Rest dieser Teilmagmen zwar noch vor der

Gra.nit-Gabbro-Reihe des Hauptmagmas, aber doch erst

wahrend der karbonischen Faltung in die schon zu Sehiefern

umgewandelten Sedimente intrudiert wurde unci diese im
Kontakt in Adinolen und verwandte Gebilde umwandelte.

Schlufi.

Das Ergebnis der petrographischen Forschung wiirde

mithin zu der vor 75 Jahren von J. F. L. Hausmann auf

Grund geologischer Beobachtung aufgestellten, aber mit

unrichtigen orogenetischen SchluBfolgerungen belasteten

Anschauung iiber das Alter der Diabasintrusionen zuruck-

fuhren. Diese unrichtigen Tlieorien waren offenbar der

Hauptgrund, daB seine Auffassung seit einem halben Jahr-

hundert durch die Forschungen K. A. Lossens als beseitigt

gelten muBte; fur die Auffassung der Adinolen in ihrem
Verhaltnis zu den Diabasen blieb hingegeiQ, von K. A. Lossen
und R. Lepsius abgesehen, wohl immer die altere An-
schauung herrschend. Den Wechsel der Ansichten iiber das

Alter der Diabase und iiber ihre Beziehungen zu den
Adinolen zeigt umstehender Uberblick.

Bestimmend fiir die hier vorgeschlagene Stellungnahme
war der Nachweis, daB a 1 1 e von dem D i ,a b a 9

kontaktm eta mo r ph. v e r a n d e r t e n G e s t e i n e

schon geschiefert waren, be vor die Adinoli-
s i e r u n g e i n s e t z t e.
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Alter der intrudierten Diabase
in bezug auf die

Sedimente Harzfaltung

J F. L. Hausmann viel jiinger

gleichaltrig und in ur-

sachlichem Zusammen-
hang: die Aufrichtung

hervorrufend

K. A. Lossen
wenig jiinger bis

gleichaltrig (Devon)
viel alter

Em. Kayser und
H. EOSENBUSCH

wenig jiinger bis

gleichaltrig (Devon)
viel alter

M. Koch und 0. H.
Erdmannsdorffer

wenig jiinger bis

gleichaltrig

(Silur, Devon)
viel alter

E. Lepsius jiinger (Devon) viel alter

L. Milch
in der Hauptmasse viel

jiinger (karbonisch)

gleichaltrig und in ur-

sachlichem Zusammen-
hang : durch die Faltung

emporgepreBt

Alter der Adinolen in bezug auf die

Intrusion
der Diabase Harzfaltung

J. F. L. Hausmann
gleichaltrig und in ur-

sachlichem Zusammen-
hang

somit gleichaltrig

K. A. Lossen viel jiinger

gleichaltrig und in ur-

sachlichem Zusammen-
hang

Em. Kayser und
H. Eosenbusch

gleichaltrig und in ur-

sachlichem Zusammen-
hang

somit viel alter

M. Koch und 0. H.
Eedmannsdorffer

gleichaltrig und in ur-

sachlichem Zusammen-
hang

somit viel alter

E. Lepsius

gleichaltrig (aber

nicht durch che-
mische Einwirkung

hervorgebracht)

somit viel alter

L. Milch
gleichaltrig und in ur-

sachlichem Zusammen-
hang

somit gleichaltrig


